
Repertorium specterum itovarum 
regni vegetabilis.

Herausgegeben von Professor Dr. phil. F r i e d r i c h  F ed d e.

S3 Beihefte. Band CXI S3 K3 K3

Beitrage zur Systematik 
und Pflanzengeographip

X V L

Mit 16 Tafeln und Karten

A u s g e g e b e n  am 30. Juni 1939

Preis 25,— RM.

Dahlem bei Berlin
IM  S E L B S T V E R L A G ,  F A B E C K S T R

1939. 49



ci-m$

I Befr. Nr. 23978 (341).

J)5Ł- 1S 4 / 68l^



I n h a l t s  - Y e r z e i c h n i s

W i n k l e r ,  H u b e r t :  Ziel und Methode der biologischen
S y s te m a tik ................................................................................ 1— 25

P f e i f f e r ,  H.: Ueber die pflanzensoziologische Stellung von
„R e in b e s ta n d e n ".....................................................................26— 31

S e c k t ,  H a n s :  Die pflanzengeographischen Verhaltnisse der
argentinischen Provinz Córdoba (mit Tafel I— VII) . . 32— 45

Wagner, R u d o l f :  Die Plumier-Ausgabe vom Jahre 1713 46— 48

M a t t i c k ,  F r i t z :  Die Pflanzendarstell.ungen des Malers
Johan Christian Claussen Dahl (1788-1857) (Taf. XIII-XVI) 49— 73

K e g e l ,  C.: Pflanzengeographisches von der Balkanhalbinsel 74— 84

R o l i ,  H a r t w i g :  Zur regionalen Verbreitung des Phalari-
detum arundinaceae Libbert (mit Tafel VIII— IX) . . 85— 104

S c h a d e ,  A l  w i n :  Beitrage zur Kryptogamenflora der
Ostseekiiste von Ostpommern (mit Tafel X — XII) . . 105— 152

M a t t i c k ,  F r i t z :  Heinrich Sandstede zum 80. Geburtstag 153— 155

C. Sdjiitt, BmajbrucTectt, £t?urlutttnl>urgf Cftbnijftr. I0Ł>



Ziel und Methode der biologischen 
Systematik.

Zugleich ein Versuch zur Synthese der experimenteUen und 
historisclien Wisscnscliaften.

Von II u li e r t W i n k i  r r.

Auf Deiitschlands Hoclischulcn gibt es nur nocli je r i n c n 
urilrnlliclu-ii Eehrstiihl fiir bolanischc und zoologische Systematik. 
Dic. r \ crnachlassigung (ler alteston biologischen Wissenschaftsrich- 
luug segciiiilicr <lcr jiingercn Schwester. der Physiologie (lieute in 
ihrein selir erweilerten Umfauge oft aucli „allgctneinc Botanik“  bzw. 
Zoologie gcnaniił). ist ein \ u s <1 r u e k i h r c r i n i u d e r e n  W e r t -  
s c li ii t z u n g a 1 s W i s s e n s <■ li a f t , und mau bekampft sic nicht 
dnrcb die Beluiiung prakliscber Griindc fiir ibre Pflege; denu diese 
heziohen sicb ja nur auf eine Ncbcnfunklion. nauilicb ibre Dienstc ais 
Hilfswisscnschaft.*) (1. 2.)

I) c n wi s s c n s c b a f 11 i c li e n E i g e n w e r t ,  d. li. d i e 
i n n e r e W ii r d c  d e r  b i o I o g i s e h c n S y s t e m a t i k ,  darzu- 
legcn. ist der Zwcck dieser Uutersucliung; ob sie iiber akademische 
Eeliistiilile verfiigt oder uiclit. ist dabei gauz gleichgiillig. Ich will 
diese praklische Frage desbalb aucli niclil weiter verfolgen, wenn icb 
aucli hoffo. <laG die Erkeuiitnis der wisseuscliaftlicben Wiirde der 
Systematik auf ibre Wiedereiiisetzung in alte akademische Rechte 
allniablieb <len EinfluB niebt vcrfehlen wini.

Ans der Geschiehte der biologischen Wissensebaft erfabren wir, 
daB be i der abencilandisclien Neugriimluiig der Biologie im 16., 17. 
und 18. Jahrhundert B i o l o g i e  und S y s t e m a t i k  (samt Morpho- 
logie) g I e i c h b e d e u l e ii d waren, und daB die Inscliaming Liimes, 
iler die Pflauzenpbjsiologen nielil zu den Botanikern recluiete, nocli 
langc naebgewirkl bat. L a m a  r e k  sebrieb 1779 in der Einleilnng

*) Vcrgl. S. 3, 5.
Keildr. Repertorium, Beihrlt CVJ 1



2 Hubert Winkler

zu scincr „Florę Fraueoise'4, ciner Arl Einfiihrung in die Botanik, dali 
das, was man Physiologie nemie, in das Geliiet der Physik und Chemie 
gehore. Diese Auffassung hatte ja — historisch wie sachlich geselien — 
auch durchans ilire Berechtigung. P r i e s t l e y ,  La v o i  s i e r ,  S a u s- 
s u r e ,  Ha  I cs  und die anderen Begriinder der Pflanzenphysiologie 
waren doch alle in crster Linie Chemiker oder Physikcr und von 
diesen Wissenschaften her au die Organismen heraiigekornmen. Und 
die Mehrzahl der Biologeu vertritl wohl immer noch die —  im heuti- 
gen Zeitaller der r.Ganzheitslehre'\ des „HoIismus“  allcrdings ketze- 
rischc —  Ansiclit, daB es die letztc und einzigc Aufgahe der Physio- 
logie sei, die Lehcnsvorgange se restlos wie moglicli auf ehemisclie und 
physikalische Yorgiinge zuriickzufiihren. Alles iihrige ist Spekulaliv 
und gcht iiber die Greuzen der exakteu Physiologie hinaus.

Im Laufc der weiteren Entwicklung stcllte sieli die Physiologie 
immer sellistaudiger nehen die Physik und Chemie im iillercii Sinne. 
Inncrhalh der Botanik erkanute ihr G e o r g  A d o l p l i  S u e  k o  w in 
seiiiem Buche „Anfangsgriiude der theoretisehen und angewandlen 
Botanik41 (3) schon 1786 ein eigenes Kapitel vou 54 Seiten zu; sic um- 
faBle noch dic Anatomie. Tn den botanischen Lolir- und Hanilbiichern 
der fol gen den Zeit bildctc sieli eine traditionelle Dreiteilung der 
Botanik lieraus: Terminologie, Systcnikunde, Physiologie. Den Ah- 
seliluB diescr iillereii Bestrehiingen, zu ciner richligen Untcr- und 
Neheiiordnuiig der botanischen Disziplincn, eiiiem System der Bota
nik, zu gelangen, hildete A. P. d e C a u d o 11 e s „Theorie eleinen- 
laire dc la Botanique“  vom Jalirc 1813 (7), in der die Terminologie 
zu ciner gcschlossenen Wissenschaft der ,.Organographie“ , d. h. Mor- 
phologic, gcworden war.

Aher dicsc Anscliauuiigcu einzclncr hcrvorragcnder Biologeu 
wirkten sich im allgemeiuen Wissenschaftslielriehe was Forscliung 
und Lehrc betraf —  nicht ans. Das berpieine Fcslhaltrn an der alteu 
Linneisehen Ubcrlieferung und der daraus entsprungenen, z. T. all- 
mahlicli fast verblodeten Terminologie erhielt sich mit groBem Be- 
liarrungsvermogen. Auf der anderen Seite war im AnschluB an 
Sc h c l i i  ng  und O k e n die Biologie zuin Tiunmclplatz der aus- 
scliwcifcndslen naturnhilosophischen Hirngespinstc gcworden.

Der Herkules, der diesen Augiasstall in ilen vierziger und liiiif- 
ziger Jaliren des vorigen Jahrliunderts ausmistetc, war M a t t li i a s 
j a c o b  S c h l e i d e n  (1). Es kam darauf an, der Systeinatik einen 
eingcschrankten. aher herechtigten Platz im System der Biologie 
anzuweisen und jenen uaturphilosophischeii Spekulationen gegeniilier 
die induktive Erforscliung der Eebenserscheinungen zu betonen. Das 
wirksamste Mittel, das S c h l e i d e n  zur Erreichung des letzten Zieles 
anwandle, war die Bekanipfung des Yitalismus, die Ausmerzung des
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Begriffes „Lebcnskraft1'" ans der wissenschaftlichen Biologie. Aher 
bei der Beiirteiluug der Systeinatik ais Wissenschaft schoB er weit 
iiber das Ziel liinaus, indem er iliren wissenschaftlichen Charakter 
ganzlich leugnete, sie hochstens ais Vorstufe der wissenschaftlichen 
Botanik gclten lieB. ais Handlangcr, der den Baumeistern der eigent- 
lichen Wissenschaft nur die Werksliickc zureiclit. Ais eigentliche 
wissenschaftliche Disziplinen der Biologie bliehen in dein von den 
Botauikern weithin anerkauuten Schleidensehen System nur zwei 
iihrig: Morphologie und Physiologie: die erste hat den Bau. die andcre 
die Funktionen der Lehewesen zu erforschen.

Slrcbte die iiltere Zeit durch forlschreitende Erweitcrung einem 
Cesamtsystem der Botauik oder Biologie zu. so S c h I e i d e n durch 
Yerenguiig- Freilich wurde die Systcmatik audi weilerhin von zahl- 
reichen Botanikern bearheitet; anderc abcr gericlen in den hlenden- 
den Baun der Schleidensehen Auffassungen und Anregungcn, ans 
deuen das breite Gebie! der Entwicklungsgeschichte seinen Ursprung 
nahm und die auBerst vielfaltigeil und sich stets vertiefenden Pro- 
bleme der Physiologie hervorwuchseii. DaB dicse Disziplin im wisscn- 
schaftlichen Lehrbetrieb der Universitalen liicht melir vcruachlassigt 
werden konnte. war selbstverstandlich. Dennoch hat es F e  r d. 
C <i h n noch lange und harte Anstrengungen gekostct, daB im Jalire 
1366 in Breslau das erste pflanzeiiphysiologische Iiistitut Deutsehlands 
erbffnet wurde. Jedenfalls muBte sich von jetzt an die Systematik mit 

.der Physiologie, inimer mehr in die vorhandenen oder neu geschaffe- 
nen Lelirstiihle teilen. Das blieh auch so —  und natiirlich unhedingt 
mit Reclit — , nachdein es der groBen Autoritat H a e c k e l s  (5) ge- 
lungen war, in den lelzten Jahrzclinten des 19. Jahrbunderts der 
S y s t c m a t i k  die Anerkenuung ais wissenschaftliche Disziplin 
zuruckzngcwiiiuen. niimlich durch ihrc G l e i e l i s e t z u n g  mit der 
dainals neuen und sofort unerhort lebenskraftigcn P h y l o g e n i e .

Wenu wir jetzt, vorbereitet durch diosen gcscliichtlichen t)her- 
Idick. versuchen wolleu, die w i s s e n s c h a f t l i c h e  W u r d e  der 
Systcmatik sachlich zu hegriinden, so kiiiipfcu wir am besten an das 
letzte Stadium der geschichtlichen Entwicklung an: die Gleichsetzuug 
von Systematik und Phylogenie. Was bedeutet dicse Gleielisetzung, 
und ist sie berechtigt?

Die Gleielisetzung vou biologischer Systematik und Phylogenie be
deutet dic D e u t u n g  d e s  S y s t e m s  d e r  T i c r e  u n d  P f l a n z e n  
ai s  S t a m m b a u m. Das ist um es gleich zu sagen —  der einzige, 
aber hochst hedeutsaine Fortschritt, den die Lamarck-Darwinscho Ent- 
wieklungslehre der Systematik gebracht hat. Er scheint rcin formalcr 
Art zu sein, eben nur eine Deutung, hat aber in Wahrheit die aus- 
schlaggebemlc Klarung der systematischen Melhode herbeigefiihrt, 
wie wir gleich sehen werden.
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LJnter einem wisseiiscliaflliclieii System yersteht man „oine narh 
einem rationalen Gcsiclitspunkl vorgenommene Ordnung \ou sialiI- 
reichen Erkennliiissen zu einem Wissciisgauzeii, das in sieli so gcglio- 
dert uncl verhuudeii ist, daB es einen iiiiiglichst vollslandigeii Ober- 
blick iiber den Gogenstaiidsborcich bildel. Ist das leitende Prinzip den 
wesentliclien Saebverl«alten des Gebietes entnomnien, so spriebt man 
von n a I ii r 1 i c li e m S y s t e m ,  eiitslamint es lediglicli praktischen 
Ordmtngsgriindcii, so liennl man es k i i n s t l i c h c s  S y s t e m ” (6).

Die Untersclicidiing kiinstlichcr und iiatiirliclier Systeme. ist de.r 
Biologie, bcsomlers der Botanik, selir gelanfig; A. P. de  G a u 
d o  11 e (7) bat sie hauptsachlicli herausgearbeitet. Sie berulit liacli 
der iibliclieii Auffassung daranf, daB die kunstlichen Systcme nur aus 
dem Vergleich cines oder weniger Merkmale der Organismen her- 
geleitct sind, die liatiirliclien aus dem Vergleicb nidgliclist vieler. In 
Wirklichkeit wami aucli die iii t e r e n  n a l ii r 1 i c li e n Pflanzen- 
systeme auf den Yerglcicli nur ganz weniger Merkmale aufgebaiil.

Yiel wiclitiger ais das II n t e r s e h e i d e n d e der kiinstlit lien 
und natiirliclien biologiselien Systeme ist das U b e r e i n - 
s t i m m e n d e , G e in e i n s a ni e : daB sie niimlicli beide dureli V e r 
g i e i c Ii d e r  A li n 1 i c li k e i t der Lebewesen gcwomien werden*). 
die kiinstlichen Systeme wie es inimer beil.it, und wie aucli 
T S c li u 1 o k in semeni sous! selir klarenden Bucli iiber das System 
der Biologie (8) noch rneint —  auf einer sclnnalen Vergleicbsgruiid- 
lagc, die natiirliclien auf einer breiteren. Es ist klar, daB dies kein 
wesentlieber, sondern nur ein gradmiilliger I nterscliied ist. leli habe 
ja eben scliou daran erinnert, daB die iiltcren liatiirliclien Systeme 
aucli nocli eiue reclit sclimale Vergleichsgrundlage liatten; uud selbsl 
lieute ist sie nocli langsl nielit aucli nur rel:'liv albunfassend. Au lir r- 
clem liat der EiwoiB-Vergleich auf Grund der serodia^nostischen Me- 
tliodc die Bchauptung von M cz  niclil uninbp;licli ersclieinen lassen. 
dali er a 11 e i u zu dem n a t i i r l i c l i e n  S y s t e m  fiiliren korni te.

Zwar berulit der Unterschied zwiseben drn li i s t o r i s c h n 
kiiiistliclien und naturlielien Systemen der Biologie aucli auf der Breite

*) Es ist vu*l dnruber ge*lritten worden, ob  man gleirb ,,Vei-
wandtsehaft44 srt/en diirfe. I3ei lebloscn Dingen, wie Kristalien, natiirlieli nirhl. 
wołil aber l»ei (len Lrl)nvpwn, (iir dereń Bereieh die Abstammungslehre benle 
docb \on kcinem Rioliłfjni nicbr bczw eifclt w ird! Fiir ni o n o p li y 1 e l i s r  li c 
Systeme oder S> stemteih* trifft die Ole ielimig jedeufaUri in weiteni Umlangc zu. 
Ob im einzclneii Ealle M onopbylir vorliegt, kann ullerdings nielit bt*w ioMMi, 
liochstens wahrsehrinlicl; gemarht werden, da die Phylogenie zwar, wie wir unteii 
(S. 9,11, 12) seben werdi i , gnmdw-d/lieb den e\akten \\ iss“ iisehafteii gleiehsteht, sieli 
aber nur auf ein liiekeniu*.fie> Q u e II e u materiał >tulzeii kann. tjbrigon.- mmii! 
srhon der englisebe Naturpliilosopb Vv. S. Me I. e a > (1820) die Alm liebkeil „au> 
iunereii Ursaelien44 alTimty, die aus aufieren analog). (Narli E. K a d l  |9|.) 
Yergl. aueli iiber „t>;»!M‘be*‘ und „unlypi.*»ebe" Kluiliebkeil (S. •>).
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der YerghMchsgrundlagc, w e s o u 11 i c li ist er alier tloch ganz amlers 
hcgriiiidcl. wic ich eheii iii der Bemerkung iibcr tlić Betleutung der 
Ahstaiiiinuiigslchrc liii- tlie Sysleuiatik schon angcdrutcl balie. Sit* hat 
ilir ciiicn ganz lieuen nielhtidisdion Gesichtspunkt gebracht. Audi 
lieutc ltocli und fiir iinraer - herulit dic systematischc Mcthode auf 
tleni Vergleich tler Ahnlidikeił. Ahcr tlurch dic Deutung tler bit»- 
logisclien Systeme ais phylogenetischc Entwicklungsrcihen, ais Stamin- 
haiunc, hat mail erkannt, tlaB liirlit alle Almliclikeiten glcichwertig 
sinik tlaB es t y p i s c h c ,  tlurcli Abstammuug liestehende Ahnlicli- 
keileii gibt und u n l y p i s c l i e ,  tlurch „Parallelentwicklung", K 011- 
\ergenz hervorgerufene, tleren Milbewerttmg hei der Abschalzung der 
Alinlichkeit nur zu einem kiiiistlichen System fiiliren kann. Dic 
lypische Ahulichkeit gehdrt tlagegeii zu den „wesentlichen Sacli- 
verha!ten”  des Geliietes tler hiologisclien Systematik und verniag daher 
zu tleni allein intigliclien e i n e u liatiirlichen System der Lcbewesen 
zu fiiliren, eben zur E r k e n u t n i s  d e s  h i s t o r i s c b e n S tanim - 
ba u 111 es. Jctzt verstelien wir, weshalb tlie erwalinte Bchauptung 
vou Me z . tlaB tler Yergleich eines bestimmten e i n z e l i i c u  Merk- 
mals. iiainlicli der EiweiB-Vergleicb. allein schon das natur!iche System 
hegriinden komie, vielleielit berecbtigt ist;wcil dic EiwciB-Abnlichkeit 
tlie p r i m a r c  Aludiclikoit der Lebeweseu ist, und hei der Kom- 
jiliziertlicit tler migelieuer zalilreicben EiweiBmodifikationeu \ielleicht 
k e i n e K o n v e r g e n z e n vorhande,n silili. Alier jctzt verstehen wir 
audi, tlaB tlie sog. natiirliclien Systeine tler vordarwiuschen Zeit, auch 
wenn sie sieli bis auf tlen lieutigen Tag erhalten haben, nur Orgaui- 
satioiisstufen aufslellen, nieht alier tlen Stainmbaiun. Die vordarwin- 
sdicn liatiirlichen Systeme nalicrn sieli dcm Staminbaum wohl aucli 
schon mehr an ais dic kiinstliclien; donn die Zahl der typischen Alin- 
lidikeiten (Hornologien) iiberwiegt ja sicher bedeutend die der storen- 
den untypischen (Analogieu), iintl so inuBten audi iu jenen alteren 
Abnlichkcilsvergleicbeii schon zahlreiclie Wahrheitsbestandteilo 
stecken. Das heute jeilem Stutlierenden gelaufige Eachausdruckjiaar 
.,homoIog— analog”  ist zwar schon vor dem Durchbrnch der Des- 
zendenzlehre (V i c tj d ’ A z y r , C u v i e r, O w e n )  gebraucht worden, 
bal scinen klaren, cindcutigen Simi alier docli erst aus entwicklungs- 
fe-sdiiditlichąti Auffassimgan heraus gewonnen. Das ist der erwalinte 
\fiditigc Wendepunkt tler systematiseben Vergleicbsniethode.

Es kann also keiii Zweifel tlaran sein, tlaB S y s t e m a t i k  i ni 
v o 11 k o m m o n e n Si n n e *) gleicli P b y I o g e n i e ist. Darum ist

*1 Auf tlie „Systematik nls reiny I)iagnoslik“ , al»o unahhiingig ton alier P in io - 
gcueiik, hrauchc ich liicr nieht euizugohen. Sie \erfolgt keinc thaoretisehon, sondom 
lirakti.-ehe, eheii (liagnosliselic Ziele, ist alier ein uneiithelirlielier inni iiiierselz- 
liclier Haiullaiiger alier liiologisehen W isserwhafłszweige; die Tloristen budionen
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sie ihrem Ziele liacłi eine W i s s e n s c l i a f t .  Denn die Erforschung 
der Phylogenie tler Lebewesen i s t e i n b e d e u t s a m e s ,  ja nach An- 
sicht rnaiiclier das oberste Z i e l  d e r  w i s s e n s c l i a f t l i c h e n  
B i o l o g i e .

Aber die M e t b o d e  der Systematik —  sagen ilire Verachter —  
kann sieli doch mil der e x p e r i m e n l e 11 e n Metbode der Phy- 
siologie niclit messen. Sie ist s u b j e k t i v ,  darum ganz i r i i n de r -  
vv e r t i g und f ii li rl  z u k e i n <■ r l T b e r e i n s t i m m u n g d e r  A u - 
s c h a u u n g e n ; weno zwanzig Systematikcr diesellie Pflanzerigruppe 
bearbeiteii, so ergebcn sieli miudestens ciiiiindzwanzig Auffassuiigen, 
lieiBt es mit einem selir ernstliaft gemeinten Scherz.

Dieser Eiuwand gegen die Metbode der Systematik ist ziinachst 
natiirlicb iibertrieben, aber audi einseitig. In sehr vielen Fragen der 
Systematik bbberer wie niederer Sippen ist docli sclion Obcreinstim- 
muiig erzielt. Z im  m c r m a i i  u schreibt iii seiner „Pbylogenie der 
Pflanzen''1': „Wenigstens e i u e Aufgabe der Systematik, das Zn- 
sainnienfassen der Einzelpf!aiizcii zu natiirliclien Sippen, ist bente in 
weitem Umfange gelost. Uml dieser sehr groBe Erfolg \erdienl allen 
Skeptikern gegeniiber unbedingt aiicrkainit zu \verdeii.“  Und wenn 
die experimentelle Metbode unfehlbar wiire, so miiBte tloeb jede mit 
ihrer Hilfe bearbeitete pbysiologiscbe Erage von Anfang an cindeulig 
entschieden sein! Wir findcn aber aucli auf dem Gebiete ller e\peri- 
inentellen Physiologie, ja selbst der Pbysik und Cliemie, dassolbe 
Wirrsal von Widerspriielien und denselben Gang der langsainen Kla- 
rnng wie in der biobigisebeii Systematik. E x p e r i m e u t e 1 1 e oder 
n i c li t e x p e r i m e n t e 11 e M e t b o d e  e i n e r W i s s e n s c li a I I 
k a n n  a n s i c h a 1 s o ii o c li n i e b  t d e n  W e r t o d e r U n u e r t 
d e r  W i s s e n s c l i a f t  h e g r i i n d o n .  Fur das Rcsultat, d. li. die 
Auffassung, Deutung der lieobachteteii Yerbaltnisse, kommt der e x -  
p e r i ni e n t e 1 1 e T e i l  einer Untersnchuiig gar niclit unmittelbar in 
Betracbt, da er n u r  v o r b e r e i t e n d e u C h a r a k t e r  bal: es

sieli seiner liauptaarhlirli. Ilin sollte man jedorli niclit Systenuilik. somlrni elien 
Diagnostik nennen. (Vcrgl. S. 1, S.)

Was iluś Verlialtnis vi>n Phylogenie und Typologie ( =  reinc M orpliologie, 
idealistisehe M orphologie) betrifft, so kann irli Adolf M e y e r  (10) niclit dariii 
lieisliiiinien, dali sie „konliiigent" gegeneinander sind; sie Mellon in einein logiselieu 
Zirkekerliiiltnis: Mur aufgruiul der Alistaininnng kann man enlselieiden, oli
typisrhe oder alypiselie Alinlielikeit \orIiegt; die Mistainmiing sellist alier kann 
man erst wioder nueli den I\pi-elleii Alinlielikeiteii feststellen (vergl. S. t, Ii). 
Iłieses logisrhe Zirkelverlia!tnis wird allerdings dadnreli gemildert oder aulgeliolien. 
daB die Pliylogenelik ilire l'.nlsrheidnngen nielit nur nach e i n e m  Merkmal 
li-ifft, sondern nar.h mSgliclist vielen, so dal} sclion oline Berueksielitigung des in 
1'rage stelienden Merknials die Blulovervvandtsehalt mit melir oder ueniger groBer 
Walirsclieinlirtikeit erselilossen werden kann, und daraus dann die lypisclie oder 
unlypisrlie Alinlielikeit dieses Merknials.
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liangt vielmehr lediglich ab von der psychischen Tatigkeit des For- 
schers, der vergleicbenden Auffassung und gcdanklicheii Vcrarbeitung, 
d. h. Deutung der durch das Experiment gewonnenen E i n z e l -  
r e s u 1 t a t e. Die eigentliche wissenschaftliche Aufgabe der For- 
sełuing ist das Auffindeu einer Vorstellung, die alle einschlagigen Tat- 
sacben umfaBt, sie alle „erklirt” . Zu wissenscliaftlichen Erkeunt- 
nissen gelangt mail nicht aufgruud der siunliclien Wahrnelimung 
(also aucli der Experimentalergebiiisse) allein, solidem nur durcli 
ilire Bearbeitung mil dem „Werkzeug des apriorischen Denkens“  
(wrgl. M a x  H a r t m a i u i i  11).

Wenn wir uns iiber die Wisseiisehaflsmethodeu klar werden 
wollen, geben wir am bcsten von Beispielen aus. Der Pliysiker inaclil 
ciii lixperinient; er laBt e i n e n  K d r p e r  £ a 11 c n , dessen Gewicbl er 
kennt, iniBt die Zeit und die Slrecke des Falles und berechnet daraus 
die Boschleuiiigung. Hat er den Verdae,ht, daB ibin lici der Fest- 
stelluug der Zeil ein Febler unterlaufen sei, so laBt er den Kdrper 
nocli cinnial fallen, mit groBerer Vorsiclit oder unter Anweiulung 
bessorer MeBmethoden. Das kann er bunderttausendmal tuu. IJnd 
wenn er bunderttausendmal unier denselben Bedingungen denselben 
Erfolg bekommt — meist aber schon viel eher —  erklart er diesen Er- 
lolg znm G e s e t z ,  Naturgeselz. Ein Naturgesetz beruht also darauf, 
daB unter den gleicben Bedingungen immer wieder der gleiche End- 
wert lierauskommt, oder mit anderen TVorten auf der Kategorie der 
Kausalitiit; wird aucli nur e i n e Bedingung des Experiruentes abgean- 
dert, so ergibt sich ein anderer Yerlauf uiul Y  ert.

Das Experimen1 gehiirt unbestritten zur Forschungsmethode der 
Bliysik und Cbemie, aber aucli der Pliysiologie, die ja nur auf die 
Lcbewesen angowandie Pliysik und Chemie ist; ferner zur Methode der 
Psychologie.

Wenn dagegen der Historiker die Geschichte des Altertums 
sehreiben will, so kann er nicht elie Geschehnisse der Vorzeit so oft 
binlereinander ablaufen lassen, wie er will, urn genau und inuner ge- 
nauer zu beobacbten. Die Ablaufe, die der Historiker studiert, gc- 
bbren unwiederbringlicli der Vergangenheit an, sind nicht willkiirlich 
wieelerholbar, koiinen desballi nicht u n m i 11 e 1 b a r b e o b a c l i t e t ,  
sonderu nur n a c h t r a g l i c l i  e r s c b I o s s e n werden, erscblosseu 
aus sogenannten ,, Q u e 11 e n “ . Der Historiker stellt deshalb aucli 
keine Gesetze auf. Und wenn man doch von geschichtliclien Gesetzen 
spricbt, so handelt es sieli hisher uin groBtenteils spekulative Erzeug- 
nisse der Geschiclitspbilosophie, elie allerdings an Ergebnisse der Ge- 
scbicblswissensehaft (zuweilen wolil aucb der Naturwisseiiscliafl) an- 
kniipfen.

Unsere lieiden Beispiele lassen anscbeinend einen auBerordeiit 
lielien Untcrscbied in den Mołhoden und Rcsultaten der Forscbungeti
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erkennen; beliebig oft wiederłiolbare E x p e r i m e n t e f ii h r e n z u
G e s e t z c n —  S t u d i u m  v o n Q u e 11 e n , d. li. vergleichende Beob- 
achlung und Deutung von Schriften, Bildern, Bauten, Gebrauchsgegen- 
standen u. a. f ii b r t z u r F e s t s t e 1 1 u u g e i u o s e i n ni a 1 i g e n 
C o s c h i c l i t s a b l a u f e s .

W i l h e l m  W i u d e 1 b a u d bat iu seiiier Hektoratsredc vou 
1894 iiber „Geschicbte und Naturwissonscliafr4 (12) i-ntsprccheud 
diesem Sacliverhall tlić Wisscnschafteu in ..lioniothetischo44 (Gesetze 
setzende) und ,.idiographiscbe‘' (Einzelnes beschreibende) miter- 
scliieden. Diesem Scliriftclipn, dcssen Beachtung sclion seine vier Auf- 
lagen heweisen, wird nachgeriihint. den AnstoB zur scharferen T r e n - 
n u n g von Natur- und Gescliichtswissensehaft gegeben zu baben. Aber 
jencr aiischeinend so groBe Giiferschied in der Methodc und den 
Resultaten fali i durcbauR niclit zusanimen mit dem Untersebicd 
zwisclien Natur- und Gesehiehlswissenscliaften. Kicbtig ist, daB uian 
das Experinient nur im Bereiche der Natur (cinschlieBlich der uienscb- 
lichen Psyche) anwenden kami. Gcsobichtlicbe Forsclniiigen kann mail 
aber durehaus niclit nur im soziologischen Bereiche des Menschen 
treiben! Sonst wtire ja der nocli meuscbenlose Entwicklungsabschnitt 
des Weltalls und der Erde niclit erforschbar! Die Astronomie, die 
Geologie und Palaontologic, die Phylogenie werden gewiB zu den 
Naturwissenschaften gezablt; aber exiłerimentieren kiinnen sie niclit 
oder nur in besclieidenem MaBe. Sic baben es, wie der Historiker der 
Meiiscbeiigescbicbte, mit e i n ni a 1 i g o n G e s c b e h e u s a b 1 ii u f e n 
d e r  V e r g a u g e n b e i t *) zu lun, die sie audi nur mit der l i i s l o -  
r i s c li e n M e t li o d e der Quellenjorschung aupacketi kiinnen. Natiir- 
Iieli sind die Quellen fiir sie lediglicb ilingiicber Art.

Wr i n d e 1 b a n d s Schiiler H e i n r i c h  li i c k e r t (13) erkennt 
das Besteben hisloriscber Naturwissensełiafleu au. Von den Darstel- 
lungen des Stanimbaunis der Organismen sagt er ausdriicklicb: „Nalur- 
wissenschaftlich iu dcm logiscben Simie einer geiieralisieremlen l)ar- 
stellung sind sie nicht“ . Neben die Pliylogenie slellt er die Ceologie 
und Astronomie. Aber aucli Pliysik uiul Chemie entbalten nacli ibm 
bistorisehe Bestandteile. Denn z. B. kbimte man die Frage nacli ib-r 
Eiitsteliung und Entwickluug des Eichtes und der cberuGcben 
Elemente stelleti. Nur die Fragen, die sieli auf das „lełzte Diiig-4 be- 
zielien, d. li. etwa dic imponderable Materie, baben keinen bistoriseben 
Einschlag inelir. So untersebeidet R i c k e r t  Stufen oder Ordiningen 
des Hisloriscben iu den Naturwissenschaften. Mir scheinl aber, ais oh 
von diesen nur dic bdebste Ordiiung wie sie in Astronomie. Geologii*

i:) Deslialb hahen sir aurh ciur Z  e i l r <* r li n u u g , «li<* niclil inelir liloll 
i.-t, solidem dnieli radioaklive u. a. srliarlsinnifie Mellloden zu absoluten 

Zalilen koiniiil. (12 a, 12 |j.)
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und Phi logcnie vf>rkoinmt. iiherhanpt nocli wissenschaftliehes Interesse 
liat: cierni clie uiederen Ordnungen in Pliysik und Cliemie und in tlen 
Betrachtungen iiher die ponderahlc Urmateric sind, nic- die Frabi
nach der Herkiinft der impoiiderahlcn Materie. lediglich diireli Speku- 
lalionen zu hewiiltigen, da auf diesen Cehieieu wie I! i c k e r t sellisl 
sagi — „Urkundeir1', also Q n e l l e n  fiir die W issenschaft, fchle.n*). 
Spiiter wurde der Unlerscliied zwischen generalisierenden (cxperiinen- 
lierenden) und indiyidualisierendeii (historiselien) Nalurwissen- 
schaften v«n IN e e f f (id ) stark heiout.

Wegen ilirer experiineiitellcn und iin \useliliiB darau inalhemati- 
sierenden Methode werden Pliysik, Chemie und Physiologie ofl aueli 

e x a k I e " Wissensehaften geiiaunl und fiir we r t v o I I e r gehallen 
ais die idiographischen. Diese \iiffas~itng gelit den Dingen alier niclil 
auf den Crund. Das E x p e r i m e n t hedeutcl wie hereits heryor- 
geliohen - gar niclil das eigentlirhe Wesen der cxakten. liomolhc- 
tischen M issenschafteu, somlern slellt uiclits anderes dar ais die Ge- 
leiiiiiiing ron Quellen. dii- dem idiographischen Wissenschaftlrr iltirch 
die* Zcngnissc der Vergangeiiheit gegehen siud. Die eigenlliche wissen- 
scliaftliche Methode**) hegiunt erst mit der gcistigen Verarheitnng der 
(gegebenen oder selhst erslellłen) Qiiellen. Deshalh isl in einer Hin- 
siclit die Sieherheit der idiographischen Forsehiing sogar groBer ais 
die der liomotethischeii. Denn diese kann ni cli t nur wie jeno 
lici den psychischen Prozessen des Forschens, auf dem seine cigenl- 
liche Methode hernlit. Feliler begehen, sondern sclion vorher hei Er- 
stellung ilirer Ausgaugsdaten, ilirer Q u e 11 e n , die ja erst dureli das 
Experinient geschiehł. Wenii der \hstand der Fehlergreiizen v«n ein- 
ander zu weit wird, oder wenn aus irgeiideinein Gruncie nur eine un- 
geniigende Żalił von Einzehcrsuchen angestelli wird, oder wenn die 
Kediuguiigen des Versuehes niclil eindeutig gewiihlt werden, gehen 
die aus den Experimeiiten zu gewiiinenden Mittelwertc nngenaue oder 
sogar fehlerhafte Zaldeii. Wic- \icle fehlerhafte Expc*riniente liaben 
die Entwicklung der noniothelisehen Wissensehaften aufgehalten! Aid 
solclie gelit zuni guten Teil die Tatsache zuriick, dali sieli die exakten 
Wissensehaften. Pliysik, Chemie und Physiologie, niclil weniger irr- 
wegig entwickell liahen, ais z. B. die hiologische Systematik. Doeh 
kann nalurlich aueli der Hisloriker fehlerhaften Quellen zuni Opfer 
fallen, und er kann solclie in vielen Fallen niclil eiiunal richlig slcllcii.

D e r  H a u p t  rorteil der exaklen Wissensclmj len he -  
s t e li t d a r i n . d a (5 s i e s i e li d u r c li d a s  Experiment e i u v i e I 
d i c h l e r e s  N c t z u r r k  v o u D a t e n . e i n  v iel liiekenloseri-s

*) Vcrgl. a!>or (lit- neutren Forscłiungcn iilirr bm wandlunj' \oii Klcnionliii.
**) rSaturlich gili! aufjerdcni die tcclmisęchcn Uiilers*uilmiigs>- uiul K\|>c-ri- 

mcntieriiietliodeii.
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Quellennutterinl v e r s c h a f f e n  k o u n e n , a i s  es  d e r  i d i o -  
g r a p h i s c h e  F o r s c h e r  m i t  d e r  Uberlieferiing d e s s e n vor- 
findet. wa s  s i e l i  n u r  e i u m a 1 i n d e r  V e r g a u g e n h e i t  b e -  
g e b e n b a t  u n d n i c li t w i e d e r l i o l k a r  i s t. Diese Liicken- 
baftigkeil der Quellen ller idiograpliisehen Wissenseliaft triigt ja wohl 
die Hauptscliuld an ibren oft w'iderspruchsvollen oder sonstwie un- 
liefriedigenden Ergebnissen, Fehlcr iibrigens, die ebenso vielen Ergeb- 
iiissen der experimentierenden Wissenseliaft auhaften. Konnie die Ge- 
sehichtswissenschafl dicVorgiinge der abgeschlossenen Entwicklung be- 
liebig reproduzieren, oder waren sie a l l e  ąuellenmuLlig g e n i i g e n d  
belegt, so hiitten die Ergebnisse der idiograpliisehen, historischen 
Wisseiischaflen die gleiche Fiille und Sicherheit jvie die der nomo- 
ihelisehen*). Es isl ja eine von Yertretern der Enlwicklungsllieoric 
oft wiederliolle Klage, dali uus die Erdkruste kein liickenloses und 
ungestdrtes Arcliiv der Fossilien bietet; andernfalls braneliteii wir den 
Stainnibauin der Orgaiiisinen liiclit tastend stiiekweise zusamiucn- 
zubauen. Nur in ganz seltenen Fiillen. wie liei der Sleiulieiiiier Teller- 
sclinecke. ist dieses Ideał liir kurze Zeitraume verw irkliclit. —  Die 
idiographisebe.il Wissenscliaften wiirden, wenn sie experiinentieren 
kduiileii, dasselbe Resultat erbnlteii wie die nomotethiseben: Unler 
den g l c i e l i  en V o r a u s s e t z u n g e n  wiirden auf Grund der aueb 
im Geistesleben ausnalimslos geltenden Kausalitiil**) sellist in der 
Menscliengesebiebte immer die g 1 e i c h e n E r g e b n i s s e  eintrelen. 
Die h i s t o r i s c h e n G e se t ze  wiirden dann liiclit milir auf dem 
sebwankenden Gruude der Spekirlation, solidem exjieriinentell auf- 
gestellt werden kiiiinen. (ll)rigens kiinnwi ja aueb i d i o g r a -  
p b i s e b e  W is s e u s g li a f l e u , soweit sie es mit Naturdiiigen zu 
lun liabeu, o x p e r i rn e n t e 1 1 s e 1 b s 1 e r s t e l l t e  Q u e 11 e u be- 
nutzen, wie es die Fliylogeucl-ker durch Kreiizmigsversuclie, VIu- 
tatiousversucbo, Kulturversucbe, Seroversucb.e lun. Die Mogliebkeil 
oder Unmbglicbkeit vou Experimenien ist also koili durcbgebender 
und gruudsatzlicher Untersebied z wis cli en noinotetbiseben und idio- 
grapliiscben Wissensebaften. Anderseits kann das E x p e r i m e u t in 
den exakten Wissenscliaften duruli die S t a l  i s t  i k im Bereieb der 
linbeoindiifilen Natur ersetzt werden, was docli liicbts weiter beiBl. 
ais dafi wir in diesem Falle ais unsere Quellen die Resultate von 
Experimenten yerarbeiten, die wir abgesclilossen vorfinden, weil die 
Natur sie slatt unser gemacbt bal***). Der Statistik liedienen sieli alier 
aueb die idiograpliisehen Wissenscliaften.

*) (jlitr lim  Itrami der lliiwiedriliłilliarkeil yergl. b 20
"  ) Ver(sl. S. 18.

) (1 z u Ił r r (15) weist ik r  Stalistik die Aulgalu* /u , iilierull dort, w'o Kr* 
sclieinungen \on hosonders yorwirkeller Verurs>aflHiiig yorliigcn , wo eino Treniiung 
der Ursachen mul ilire Einzideiffcfscliung dimdi dus l,'.\|i(iiiinrit la lw id cr  ans-
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W i n d e l b a n d  hal also wolil den dialektischen Prozell der 
Gegeniiberstellung von nomothetischen und idiographiscben Wissen- 
schaften durchgefiihrt, ist aber uiclit bis zu ibrer Synthese auf einer 
lidberen Ebene gelangt. Der llegrijf der wissenschaftlichen (Juelle 
bildet jene biibere Ebene, auf der die Forschiuigsnietbodcii beiiler, der 
experimentellen Nalurwissensebaften und der Geschichlswissen- 
schaften, und dainit sie selbsl zusamnienfliellcn. Nornolethische und 
i di ogru plt isch e Wissenschaften unlerscheiden sieli nur durrh den Vtdl- 
stdndigkeits- und inelleicht mich Sicherlieitsgrud ihrer (Juellcn, also 
nur graduell.

Die genauere vergleicbende Analyse des Begriffs der „Quelle‘‘ 
im Bereieli der idiograpliisclien und ntiinolhciischeii Wisseiisrhaflen 
ware eine dankbare Aufgabc. Hier will ich nur darauf hinweisen. iu 
welcbem Verhallnis nacli D i n g l e r  (16) die tlieoretisebc Pliysik zn 
der experiuientellen stcbt. dereń Arbeitsergebnis eine „Zablenwolke' 
ist, die erst wieder das Arbeitsfeld des theorctischen Physikers aus- 
niacbl. Dieser erblickt scine Aufgabc darin, „solebe Fuiikliuneu 
Fonnelsysteine, besoiulers Differonzialglricbungen zn suclien, welelie 
diese Zahlentabelleu auf uibglichsl genaue Weise ,darstellen‘, wieder- 
gelieiP". D i n g l e r  sagt aueli, dali das Experimenl „unterhalb" der 
Zablenwolke liege,zeillicli ausgedriiekt.also v o r ihr.*) Das Experiineul 
bat mit den Gescliichtsablaufeu deinnacb das gemein, dali es ab- 
gelaufen, dali es „Gescbicbte“ ist, wenn die Zahl bzw. Zablenwolke ais 
(juelleninafliger INiederscblag dieses Yldaufs crsclu-iut. Stcbeii nielil 
Chronisl und Historiker im gleieben Verhaltnis wie experinienteiler 
und theoretiscber Pliysikcr? Wie die von den Cbrouisten iiberlieferlen 
Żabien und Ereignisse die „Quellen”  łiir die Arbeit des Historikers 
darslelleu. so sind die ans den Experimenten resullierendeii Żabien die 
Ouellen fLir den Tbeoretiker: an sieli bedeuten sie mcthodologiseh 
niebts anderes ais die Aufzeicbnungen des Cbronislen. Natiirlicb kann 
sich aueli der Historiker scine Ouell en durcli eigene Beobaebtiing 
aber nur fiir die Gescbiebte seiner Zei! —  selbsl erslellen.

Fiir die vergleicbende Analyse des Begriffs der „Quelle“  isl viel- 
leicbt aueli der Hinweis darauf von W eil, dali die E i u n i a l i g -  
k e i t **) des b i s t o r i s e b e n  Yorganges ais G r e n z w e r l  der

geselilosscn ocler selir erseliwert isl", zahlrnmiil.iigr \ngalien zn lii fi rn, aus denni 
wir Seliliisse z.ielicn, „d ie z.ui- Iteleiirhlung ilc» Krsclieinungsgel>irtes und in letzter 
kinie zuiii Millorsrheu an ilen es belierrselienilen Ursaelu-n ilienen kiinnen". 
(Vergl. S. 20.)

®) Dasselhe nicinte wolil F a r a d a y ,  welin er (wie ich aus llieli. tl i j  n i  g s -  
w a 1 i l , ,.Zum Kegriff ller e\akten Naturwisscnsrliafl", 2. Auli.-; l.eipzig 1900, enl- 
nehine) nacli ller Beendigung einer cxperinirnlrllen Untcrsiirliiing /u  sagcii 
pflegte: „Ubergelit es den Reelinern".

**) Yergl. S. 20.
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M e li r rn a 1 i g k c i 1 des E x |) c r i ni n i  t a I v o r g a u «; p s auf ge fali t 
wcrden kann. Daraus ergiht sieli clien die Gnvollkoiniiie.nlieit seincs 
Quellenwerles. Ans cineiii eiiimaligeu Experiinentalablauf kann aucli 
koili Mittolwcrt gcbildct wcieleń, der docli crst die eigenlliche 
,.Quelle" der noinothctisclien W issciiseliaf l darslellt und ura so hiihe- 
ren Wert liat. je bober (his zu einer gewissen Grenze) die Versuchs- 
zahl jiewesen ist. Aber wir kiiuiieii mis wolil Verhaltnisse denkeu. 
unter denen es der exaktc Forsclicr aueh mir auf eiueu eininaligeu 
Ablauf eines Experinienles bringt, z. B. wemi er mit eineni Sloffe 
arbeilet, den er zunachsl nur iii so geringer Menge besitzt, wie sie zurn 
Verlauf e i n e s  Exjierinienles ubtig isl. Cegen R o s e n s  Feststellung, 
daB die Bastarde der Kleinarten von kropidła verna niclit nien- 
deln, bal B a u r  eingewendet, dali dieser Vererbungstypus infolgo der 
selir geriiigen Naclikoinnienscliaft, die bei diesen Bastarden die Kegel 
isl, nur niebt zuni Ausdruck gckomnieri, das IiciBt doeli. niclit 
ijiielleuinaBig aufgezeichnet sei.

Audi das, was ich vorliin liber die Ersatzmbgliclikeit des Experi- 
menles durcli Statislik gesagt balie, geliort bierlier. Statistische Er- 
liehungen ergeben, wie Experiuiente, Mittelwerte und Kurven und 
worden audi in bistoriseben Wissenseliaften verwendct. vor allem im 
Bereicli der Soziologie und der Wirłscliaftsgeschiclitc.

Es lieiBt demnacli die w i s s e n s c li a f 11 i c li e W ii r d e. d e r  
b i o l o g i s c h e n  S y s t e m a t i k  erbarten, weun wir feslstelleii, dal.! 
die Systematik weil sie den liistorischcn Werdegang der irdiseben 
Lebewesen aufziizeigen bat. Phvlogenie ist eine jener i d i o g r a -  
p h i s c li e u Naturwissenschaften sei, tleren F o r s c l i u n g s -  
ui e t  lio  d c  sieli von der M et b o  de d e r  e v a k t e n W i ś s e n -  
s c b a f 1 e n nur g r a d m ii B i g unlersclieidel.

Meiu euges, auf e i n e  naturwissenscbaftliclie Diszipliu hcsełirank- 
les Themn bal sieli unverseh«is geweitet zu eineni Bcilrag zur 
Metbodenlebre der Erfaliruugswisseiiscbatteii iibtrhaupl. Es bat sieli 
ergeben. daB dureb Erwciterung des Begriffs der ,, Q u e I I e ”  die 
experiinenlellen unii bislorisclien Wissenseliaften auf- deiiselben 
Neiiner gebracbi, streng gleicligestdlt werden kdnnen. Zu dieser rein 
logisclieu Folgerung biitte audi W i u d e 1 b a u d 1B94 (12) scboii 
koiiiineu kiiuiieii. Er urtcill aber selir iloktrinar und welirt sieli ilurcli 
eine lliiufiiiig ganz subjektiver Werturteile, wie „nnertraglieli” , 
„sebreckbaft", „grauenhaff, „unausdenkbar“ . ,,gespetistiscb“ , „ent- 
setzlieli” , gegen die Yorstellnng, daB er irgendwO auf der Wolt eiueu 
Doppelgiinger liaben kbnnte, daB also das liulividuelle gesetzbaft sein 
konnie. GewiB wird es auf der Erdc niemals zwci korperlich und
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geistig viillig ldenlisdic Mensdieu gchen. Aber mail hal au<‘h gesagl- 
daB von den Tausenden Blatlern eiues Bauines —  mul wir kbnnen 
ruliig erwcrtern: aller Individuen einer Baumarł —  koilies (Irin 
amlrrn vollig gle:clie. Docli gelioren sic allr zu eincni Typus; und wo 
Typus ist, hcrrscht Gcsctz. Dic politisdic Gesdiidite mul dir Bio- 
grapliie sind liauptsachłidi der Ansdruck dieses Iiidividnalisinus, und 
C a r l y l e  (der historisicrendc Roinaiicicr!) mit seinem Begriff des 
H e 1 d e n ist ihr ausgcpragtester Exponent.

Audi W i n cl (; 1 li a u d spridit zwar von „Allgenieiiirin“  iii den 
liislorisclien wissensehaftcn, definiert aber ( L7). ..daB das Allgemeinc 
und Wesetilliclie in der historischen Forsdiuug saclilicli einen anderen 
Simi liat a!s in der (oxperimentellen) Nalurwissensdiaft, daB es dorl 
einen W e r t z ii s a in in e n h a u g der Tatsaclien, hier ilire G e s e t z -  
hi ii B i g k e i t hedeulef1 (Sperrung vofi mir). Damil ist min zwar 
wolil, wie B i c k e r t  (13) ausfiihrt, keine praktiselie We.rlung ais gnt 
oder iibel, sondern „łlieorelische Wr rlhoziduing'Ł der einzelnen liisto- 
risdieu Daten gcrnoiiit, d. li. .,eiue Bezidiung der Objekte auf Werle. 
durcli die sic in soldie zerfallen, die hidifferent gcgen Werte sind. 
und soldie. die mit Biieksidil auf Werle iibc. haupl Bedeutuug liabeu". 
Oli L u t li e r s \uflreten fiii' die Kullurrntwicklung in Deutsrb- 
laud scgens- oder uiiIieiKol) gewesen ist. dariiber kbiinen die Mei- 
mingen aiiseinaiidergohen: daB er aber iiberbaupt eine Bedeutuug mil 
Kiicksiclit auf ..ancrkannte Werte" gehabt bat. fiir die Geschiclile also 
wesentlicli ist, wird uiemand bestreiton. jNocli klarer, damit aber in 
semer Allgemeitigiilligkeil audi uusidierer. wird der urspriinglidi 
W i u d e. 1 li a u d s d i  e Gcdauke dureli ein Beispiel. daB diesel- selbst 
anfiibrt. „Es geseliiebt gar \ielea nas keine liislorisclie Tatsacbe ist. 
DaB G o e t Ii e im Jalire I7B0 sieli eine Hausglocke und einen Stuben- 
scbliissel, sowie am 22. Fcbruar ein Billettklistdicii bat anfertigen 
lassen, isl dnieli eine \dllig eelit iibtrlieferte Sddosserrediining ur- 
1< lin dli dli erwiesen: es isl deinnaeli enorm wabr und gewiB also ge- 
sdieben, mul docli ist es keine histonscho Talsadic. weder eine liie- 
ralurgesdi-chtlidie nodi eine hiograpliisclie.”1 ..tndcsscW —  fiigl er 
\orsicnfig liinzii —  ..ist anderseits zu hedenkcn, ilaB es iiinerhalb ge- 
wisser Grenzen iiiininglidi ist, von voridierein zu entscbeideii, ob dem 
einzelnen, das sieli der Beobaelilung oder der llborlieferung darbietel. 
diese-r Wert einer ‘Talsaelie’ . ziikimin:l-“  Aber audi iii den cxperiineii- 
łellen Naturwissensdiaften ist die ^  icbligkeit einer Feslstellung fiir 
die einzelnen Probierni- ganz \ ersdiieden, und ais uiiwicblig ange- 
solienc kdiwion infolge lieuer Frfaliruiigeu plblzlidi widitig werden. 
Die Widitigkeit crwrisł sieli liier jeiloeb durdi die Kegeln der Logik, 
wiilirend eine Wertbezidiung liieinals Mlgcmeiugiilliykcit bat. Denken 
wir z. I>. daran. daB es Nalion.dsozialislen gilit, die !nc \iillige Neu- 
sehreibung der deuisdien Gesdiidili fordem, gewiB nielil, Weil sie
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sieli an klrinliclieii Lliiriclitigkeiten stoBen, sondern weil sie ilas, was 
die deulselic GescliieJitssclireihmig bisher fiir weribezogcn liiolt, fur 
nuwesenllieli, nchensaelilich lialten.

Dieser Manuel jeden Kriteriunis, jeden MaBstabes dafiir, 
«  e 1 e li e s i u d i \ i d u e 1 I e liistorisch wesentlich ist, kouimt bei 
K i r k e r t  aucli iii Satzen. wie dem folgemlen zuni Ausdruck. Welin 
er rerlilferligen will, daB die subjekliven praktischen Wertungeli (z. B. 
eines S c h l o s s e r  oder T a i n e ) .  die er anderwarls allerdings mil 
Beclit ais unwissenscliaftlicb ans der Gescbichtsschreibuiig ausschlieBl, 
in einem bestiininten Zusammenliange berechtigt siiul, so sagt er: 
...ledenfalis stelien wir hier vor einer Art der Verkniipfuiig des liislo- 
risclien eiiiiiialigen Werdegaiigcs mit Wertgesichtspunkten, die der 
w i r k I i c li v o r li a u d e n e u G e s c l i i e h t s w i s s c n s c b a f t  nicht 
freind ist, mul keine Logik der Geseliielite (soli liciBen: Geschiclits- 
w isseuscliafl; K i c k e r t  wendet diese Uikiirzuiig oft an), wird sie 
da b e r  ais ganz unberecłitigl bezeiclmen d ii r f  e n. Die politische 
G( seliielite bekoininl niclit selfen dureli sie iliren besonderen Reiz.'' 
(Sjierrungen von mir.) Wir niiissen aber liinzufiigen: vielleielil weli- 
aiiscliaiilielieu oder raligiosen oder asthetisclien, jedocli liiemals 
wissensclialtliclieu Reiz. Oder: „Oli jeinand noch Lust halien 
wird. eiueti solcben Bcweis (welcben. darauf komml es in diesem 
Ziisaiumenhange nicbl au) zu ^ersiieben, diirfen die Verfasser von 
Biograpliien uurl alle, die an die Bedeutung der ,groBen Mensche.ii* fiir 
die geseliielilliclie Enl.wicklung g I a u b c u (von mir gesperrt!), mit 
Rulie abwarlen.“  Ilier miissen wir liinznfiigen. daB mail nicht mit 
rukigeui Glaubcn, sondern mit Logik rinen wisseiiseliaftlielien Beweis 
liilirl. —  Jiocli ein drKter Satz R i e k e r t s ,  der die unsicherr Basis 
des liistorisclien ltmividualislen erkenneii laBt, sei wiedergege.ben: „Es 
ist ein Fanati-niiis der nalurwissenscliaftlicbeii Me.thode, der mis ent- 
gegentrilt. d. li. es werden dem abstrakten Prinzip des Naturalismus 
zidiebe. der allerdiugs eine anderc ais die naturwissenschaftliche. 
■eneralisiercndc Methode niclit aiierkeiinen kann. die glanzcndsten 
Laislmigen, welebe die Gescliiclilswissenscliaft riberbaupt aufziiweiscn 
bal, ans der Listę der wisseiiseliaftlielien Werke gestriclien.”  Und 
liierzn miissen wir benierken, daB jene Leistmigen glanzend bleiben 
wiirden, aueli weini sie - - niclit ans Fanatismus, sondern ans logisclien 
Griinden v«in Gcbict der Wissenscbaft in das der Kunst versetz1 
wiirden.

Die Begrenziiiig der Geseliielite auf die Wertbezogenheit ihrer 
Er cignisse erkennt F r i 1 z IN e e f f (1 1) zwar fiir die Kulturgeschichte, 
niclit aber fiir die Geseliielite iiberhaupt an. Naeli ihm kann „prin- 
zipiell j e d e s  Gesclielien Gegenstaml einer geschichtlicbeii Dar- 
slellung" werden. Damit wiire aber die Bedeutung der Wertbezogen- 
beit iiinerbalb der inensclilielien Kullnrgeschicble wieder aufgehoben!
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N e e f f glaubt deshalb anderseits — allerdiugs vdllig grundlos , < 1 a 1.1
es persbnlicho individuellc W e r t u n g e n  sind, die ebenso wie in der 
Gcschichtswisseiischaft aucli in der Gesetzcswissenschafl die, all- 
gemeine AuswabI der wisseiischaftlichon Objekte bestimmen. „Die 
allgemeine AuswabI^ soli wohl beiBeti, dali die AuswabI allgeme.in so 
gescbiehl. Dud er suebt nacb einein besseren Auswahlprinzip der 
Gesohiclitswissenscliaft. Dabei stellt er fest. dali das Individiielle, 
soweit es N u r - Individuelles, N u r  - Besonderes, Vereinzeltes ist und 
soinit „die Eiiilicitlichkeit der Gesehicbte geradezu in Frage slellt“ . 
nie c«non Grund zur Einbeit des Mannigfaltigen enthalten kann. IJnd 
Wissenscbaft entsteht docli erst tlurcli diese Einbeit. Fiir das Ver- 
einzelte mii Ci te das E i n z i g a r t i g e *) , das im Individuellen liegt. 
eiulreten. „Der Sinn der Einzigartigkeit eines Gcscbebnisses liegt 
lelztlicb aber darin, dali es eiu s c li 1 e c b t h i u Ne i i  e s darstellt."

Deiiigegeniiber brauebt man nur an den von N e e f f selhst an- 
gefiibrten Satz: Nil novi in natura! zu erinuern. uin zu fragen, wie 
es dann N a t u r - Gescliicbte geben konne, deren MbglirliKoil neben 
der Knlturgescbicbte er docb sclbst betont. Dali man den Satz aber 
abwandeln kann in: Nil novi in historia!, sagi mis MepbislOpbeles:

„Original fabr bin in deiner Pracbt!
Wer I cann was Diinimes, wer was Kluges denken,
Das li i elit die Vnrwelt selion gedaebt?“

(Faust. 2. Teil, 2. \ufzug.)
Die Dnnuigliehkeit, eiu wissenscbaftliebes Prinzip der Auswalil 

und Anordnuug fur einr individualisliscbe Gescbichtsscbreibung zu 
finden, bat sebou seil langeni ifislorike.r und Gescbicblspbilosopbeii 
auf „das fesselnde Vorbild der Naturwisscnscbaften mit ibren all- 
gemeinen Begriffen und Gesetzcii“  (B e c li e r: 18) bingewiesen. C o li
d o  r c e t . T u r g o t . S t. S i m o n ,  C o n t r ,  B u c k i e ,  S t u a r t  
M i l i ,  M a r x ,  E n g e l s  und K a u t s k y .  Ja kol i  B u r c k h a r d l  
u. a. nennt B e  cli e r  unter den Befiirwortern rler generalisierendcn 
Metbode in den Gescbicbtswissenscbaftcn. Der Versucb, eine gesetz- 
inaBige Keibe von llistoriscben Entwickluiigsstufen aufzuslellen, wie 
es C o m t e ,  die materialistische Gescbicbtsaiiffassung und in lieuerer 
Zeit hesomlers K a r l  L a i n p r e c b t ,  naeb cleni Wellkriege H a r t -  
m u t  P i p  e r  (19) getan haben, ist cbarakteristiscb fiir sie, und zu 
ibren Yertrelern gelibren die Vcrkiinder des Gesctzes des „Forl- 
schritts“ .

B e c h  er  findet nach ausgiebiger Gegeniiberslelluiig der Griinde 
fiir beide Auffassungen einen cclit salomoniscben, aber nicht wissen-

*) Der Begritf triu anrli lici 1{ i <■ k e r l t-rlum auf, aber w»lil gleirbbedeiitenrl 
mit „I11 < I i\i< In im i".
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scłiafllichen Ausweg: Die Geschirhtsw-issensehaft —  allerdiugs „wie 
sir ist". „wie sie tutsachlich bestcht". ,,v ie sie wirklich beslcht unrl 
liJiilit", eine selion von R i c k  e r t  gcbraiichto Finschranknng, die jecie 
DiiterMichuiig iiber die Metliode der in Fragc stelienden Wissenschafl 
iiberfliissig mącili —  ist nach B c c Ii e r weder nur individualisierend. 
mieli nur gcncralisierciul. M emi sie alier eine Wissensehaft ist —  und 
dieso Wiirde billigt ilir lj e e li e r na cli einer langen Definilion der 
Wisscnsohafl zn -  darni soli sn blciben. wie sie ist: „dann selie ieli 
keinen AnlaB, diesen ldiilienden Zweig ani Bauine der Forsrhung 
irgondcinein slrittigi u mcthodologisehen Tdeal *) znliebe“  
R i c k e r t  neniit hereits dassellie inethodologische Ideał ..fanatisch'4 

„zurochtzustntzcn, zu besclmeiden mul seiner generalisicrendcn 
oder seiner indi mlualisierenden Teile zu berauben” .

Die cndgidtige Lbsung der Sehwierigkeit. das aul-aiit an Stelle 
des non liijnct, des et-et, halle niclit aufgegeben werden diirfen. Denu 
eine Wissensehaft kann docli nur nacli e i n e r  Grundinethode ver- 
fahren. sonst waren ilire Ergelmisse unvergleichbar. Generalisierende 
u n d  individualisierende Metliode iniierhalh ilerselhen Wissensehaft 
ist nielit \orstellhar: sie niiiBte in zwei selir verscliiedenc auseinander- 
fallen. Dann wiire in hczug auf das eine Geleis die Frage wohl geliist: 
nenii es zur Gencralisicrmig, zu Gesetzen fiihrl, werden wir ilun 
Wissenseliaftlichkeil zubilligen. Llier den Parallelslrang niiiRte eine 
m ue Dntersuchuiig einsetzen, die wohl das Ergehnis hahen konnie, 
daR die individualisierende Geschichtssehreilning niclit in das Gebiet 
der Wissenseluift. soiidern in das der Kunst gehiirc. Die Wcrke eines 
C a r l y l e  und die zahlreiehen anderen geschirhtliclien Romanc legen 
es nabe.

Der be,i manchen iilloren Goschitthtsnhilosojihen und -Fogikern 
be.stehende und aucli be i Be eh e r  verbliebene Zwiespalt und die an 
ilm ankniijifen.de Diskussion heruhen darauf, daB jene noeli keinen 
Millkoinmeneu Glierhliek des ganzen Fragenkomjilexes geliabl hahen. 
Selion R i c k e r i .  besonders alier B e e h e r hal di esc Fnzulauglich- 
kcit sieher stark gefiildt, wenn er iriindeslens dreimal von der Ge- 
seliielilswissenschafl „wie sie ist"- sjirieht. Uier er bat niclit den volIen 
Durehbliek auf den Gesaintgegciistand wic sie sein soli gefuiulen.

Dnieli diusrn Durehbliek erkennen wir, daB die Darstellung 
aucli der Mciiscliciigeschichte wie die der Nalurgeschichte —  
(lic gcncralisicrcnde Metliode der evj)orimentelleii Wissensehaft 
lir f o l g ę  u k a n n ,  indem sie den liisheriicen Han|itgcgensland der 
Menschrjigescłiichte, den F i n z e l  ni e u s c h c n , seiner n a t u r -

' )  Kin in id iod olocisilie - Clili/,i|j kann rUJrli”
-e in ; \ielleirtu liat It e r li e r „Id o l"  geiiieinl.

oder tabeli, alier nielit iileal
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w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G a 11 u n g H o m o  mit allen ihren Mog- 
lichkeitcn der Generalisierung und Gesetzlichkeit, vor allem dem Ge- 
setz der Vererbung und der Umwcltwirkung, zurechnet. Nun sind 
zwar die Gesetze des biologischen Werdens eines Menschen noch nicht 
gleichbedeutend mit den Gesetzen des historischen Werdens, in das 
dieser Mensch etwa eingreift; aber sie gehoren doch zu den 
U r s a c h c n r c i b c n  des historischen Geschehens, sind sogar eine 
der wichtigsten von ihnen. Und da es in der gesamten Wirklichkcit, auch 
der historischen, keine ,,Kausalungleichheit“ *) gibt, so bestimmen die 
biologischen Gesetze ais ihre Hauptursacben auch die historischen 
Gesetze. Wenn wir jene kennen, konnen wir auch dicse kennen- 
lernen. DaR nicht nur die Wissenschaft von der vormcnschlichen Ge- 
schichte der Erde (Kosmogenie, Geogenie, Phylogenie), sondern auch 
die von der Menscbengeschichte mit der Naturwissenschaft einen Zu- 
sammenhang hat, geht schon daraus hcrvor, daB dic Phylogenie, zu- 
nachst die p h y s i s c h e  Stammesgescbichtc der Lebewescn, unmerk- 
lich in die des Menschen iibergeht, wic wohl nicht zu hezwcifeln ist. 
Auch R i e k c r t erkennt die Ankniipfuug der Mcnschheitsentwicklung 
an niedere, tierische Vorfahren an, wenn er von ihr ais der Fort- 
setzung der biologischen Eutwieklung spricht. Aus diesen Anschau- 
ungen sind die Rassentheorien der Geschichtswissenschaft entstanden. 
Schon das unbestrittenc Vorhandensein mensehlicher Rassen (oder 
Artcn) setzt aber den extremcn Individualismus der Geschichtsschrei- 
hung ins Unrecht. Und inbge man den EinfluB der rassischen Be- 
schaffenheit auf die Kultur auch noch nicht richtig ahschatzen, daB 
er vorhanden ist, leidet keinen Zweifel.

Hiermit im Zusammenhang stelit die Schicksalsfrage jedes ein- 
zelnen menschlichen Individuums, die Frage nacli seinem biologischen 
Erbteil. Die Konstitution seines Kdrpers, besonders seiner Nerven 
und innersekretorischen Driiscn, ist sein uncntrinnbares Schicksal, 
das dureh die peinlich gesetzmaRige Vererbung den Menschenkindern 
von Gesehleclit zu Geschlccht zuertcilt wird. Soviel auch heute, von 
Biologie und Vererhung gesprochen wird: die ganze Schwere der Ohn- 
macbt des Einzelnen gegen diesen unhedingten Zwang ist noch langst 
nicht allen Biologen aufgegangen; ja man kann sagen, den Biologen 
weniger ais den Psychologen, Strafrcchtstheoretikern und Padagogen. 
Denn die Folgerung aus ihr, daB es Helden und Heilige, Schurken 
und Schwcinliunde im subjektiv-individuellen Sinne nicht gibt, hat 
besonders die Padagogen yeranlaBt, iibcr die Moglichkeit und die 
Grenzcn der Erziehung**) nachzudenken. und sie wie die Strafrechts- 
lehrer, iiber den Sinn der Strafe.

*) Vergl. S. 19.
**) Vergl. S. 20.

Fedde, Repenorium, Bcihcft CV|
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Rein nach Naturgesetzen entstehen Einzclmenschen .und 
Menschengruppen (Rassen) ilircm Korper und ihrer Seele nach. Dieser 
Gedankc, der —  falls wir uns der Eedingtheil alter religiiiser oder 
ethisclier Denkgcwohnheiten noch njclit bewuBt geworden sind —  uns 
bis zum Wahnsinn angstigen kann, ist doch vollig gesichert und ver- 
langt von allen kraftigen, grsunden Mensclien eine positive Einstellung 
zu ihm, auch. hinsichtlich der Geschichtsauffassung: Aueh die Mensch- 
heitsentwicklung folgt der nirgends liickenhaften Kausalitat, schreitet 
nach unabandcrlichen Gesetzen fort.

DaB die Kategorie der Kausalitat, das Kausalprinzip, „fur j e d e  
empirische Wirkliclikeit jjilt“ , naturwissenschaftliche wie historische, 
wird heute wohl fast ałlgemein anerkannl*), so ausdriicklicli von 
W i n d e 1 b a n d in seiner „Normen und Naturgcselze“  (20) betitelten 
Abhandlung iiber die Willensfreibeit und von R i c k e r t  (13). Da es 
W i n d e l b a n d s  Theina nicbt ausdriicklich erforderle, ging er auf 
die daraus entstchende Frage, wic bei dieser Anerkennung eine grund- 
satzliche methodologiscłie Sclicidung zwischen Naturwissenschaft und 
Gescbichtswissenschaft bestelicn kann, nicbt ein**). R i c k e r t  aber 
bemiilit sich, eine solche durcli Konstruktion einer „individuellcn Kau-

*) I)aI5 iii ncuerer Zeit Zweifel an der Giiltigkeit des Kausalgesetzes sogar 
iin Bereiohe der 1* Ii y s i k ausgesprochen worden bind; ist mir wolil bekannt. 
Ein Nichtpliysiker kann kier \orlaufig nur ahwarlend darauf liinweisen, dali iin 
Lager der theoretisehen Physik sellist dariiber noch Zwiespalt lierrsclit; Zweiflern, 
wie H c i s e n b e r g ,  B o h r ,  I t o r n ,  P.  J o r d a n  stehen Altiilierzcugte, wic 
v  o n L a u e , S c h r o d i n g e r , Cl. S c h a e f e r , Max P I a n c k gegeniiber. 
( 21. 22.)

Die Gełumg der Kausalitat innerhalb des geistigen Gebiete-s —  also letztlirh 
die Frage nach der W illcnsfreiheit —  hat auch Max P l a n c k  (23) hehanrlelt. Er 
zeigt, „w io mail vom natiirwissensrhaftlichen Staiidpunkt ans, ohne die Voraus- 
setzung einer n n i r e r s r l l g n  s t r e n g e n  Kausalitat preiszugeben, sehr wolil 
zu einem Verstandnis fiir das BawuBlsain der W illensfreibeit und des sittliehen 
Verantwortungsgefiihls gelangen kann“ . —  Der Psychiater Alfred TT o c h e (24) 
stiilzl seinen Agnostizisinus in dieser Frage mit einigen zu uinseitigen Criindon. 
Ob H n l i n h o l t z  in seiner „liorizontalen Ruhe ausg< strrekt anf seinent Kanapee“  
„m il Gelassenheil Jugendliilder vor sieb abrollen laBt. ocŁr ol) ihm das Prinzip 
eles Augenspiegels airfgeht", ist durchaus niebt nilem voii der aufgewendeten Knrrgie- 
niengr im Gehirn ahhiingig, sondern von selir zablreielien anderen Verhaltnissen 
mul ihrer besliininten Verkniipfung. Der Emergieiiinsatz ist die Veranlassung dazu, 
daB iiberliaupt BewuBlseinsvorgEuge entstehen; ilire Kicbtung alier wird von an- 
deren Umstandr.il gesteuert. Efccnso stebt es mit dem logisohen oder unlogisobcn 
Denken. Und gar c is t : „D ie  kausale Abhiingigkeit jedes lausendstel Millimeters 
eines Kadiolars („K unstform ") oder der einfaehsten Eisblumen am Fenster von 
physikaliscbeii Verbaltnissen der Teniperatur, der Adhasion, der Kapillaritat" Iiegt 
auf ein< r ganz anderen Elicn,' ais „rlas W under der GcsetzmaBigkeit in der ganz 
nenen und freuiden Kategorie des Asthetiselicn"; sieber ersehcinen gar niebt allen 
Mensclien Radiolarien und Fisldmncn ais „reizvolle Gebilde“ !

**) Uni di<* individuelle Ursprungliebkeit der historisrhen Persdnfichkeit zu 
relten, hatte W i n d e 1 li a n d fruher in seinem Buch „ ( b e r  W illensfreibeit" 
(Tubingen und Leipzig, 1904, 7. Vorlesung) einen „metapliysischen oder makro-
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salilal“  zu rctten. Sie bedeutet aber nicbt soviel wie ,,individuelle 
Freiheit" im Sinnc von Ursachlosigkcit, Indcterminismus, sonilcrn tlić 
E i n m a l i g k e i t  der Ursaclienreihen im Ablauf der Geschiclite. 
Doch diese Auffassung widcrstreitct der naiurwissenschaftlichen Auf
fassung der Kausalitat nicbt, solidem stellt nur einen Grenzfall 
dar *).

Aber R i c k c r t  bal uocli elwas andcres gegeu die naturwissen- 
scbaflliclic Auffassung der Kausalitat in der Gcscbiclite einzuwenden: 
in tler Natur berrselie die Kausalgleicliung, in der Geschichte die 
„ K a u s a l u n g l e i c h u n g “ ; deun „der historische Effckt ist etwas 
anderes ais die Ursache, die ilin hervorbriugt“ . „Dalier ist der Satz 
,kleine Ursacben —  groBe Wirkungen* zwar fiir die Welt der natur- 
wissensehaftlicben Begriffe falscb, der Historiker dagegen brauebt 
sieb niemals zu scheuen, historisch wesentliche Wirkungen aus histo- 
risch unwesentlichen Ursacben entsteben zu lassen“ . Wir wissen aber, 
daB aucb die Naturwissen cliaft Kausalungleiehung iu diesem Sinne 
kennt. Wenn ich eine Sprengladung durch einen Funken entziinde 
otler durch eine leisc Beriilirung die Senkung der Mimosenblatter 
liervorrufe, so geliort der Funke und die Beriilirung wohl zu der 
Ursacbenkettc. der die Wirkung folgt, aber doch nur ais die letzte, 
umilił i elbare Tcilursache, die man V f  r a n l a s s u n g  oder A u s -  
1 ii su lig  zu liennen pflcgt. Welin ich R i c k e r t ,  der sieli bfter zu 
beklageii bat, von seinen Kritikern miBvcrstanden worden zu sein, 
nicbt aucb falscb auffasse, ist das der Sinn sciner Kaiisaliuigleichungs- 
Idee; diese gegen das Kausalprinzip zu stellen, erschcint unmoglich.

Aber vicllcicbt gibt es; docli noch einen Ausweg aus dem Schick- 
salszwang. Die ,,Milieu”'-Tlieorie, die aucb von den Historikern be- 
achtet worden ist, lehrt uns docli, daB die Umgebung, die Umwell des 
Mensc.ben einen ungelieuren EinfluB auf ibn baben kann, zum Guteri 
wie zum Seblecbten. Docli aucb bier kommt der Biologe wieder und 
untcrwirft die Theorie, tleren Walirbcit und Grenzen er tausendinal 
cxperimentell ais gcsctzmaBig an allen lnbglicben Lcbewesen crprobt 
bat, der Kritik. Wir wissen, daB die Umwclt cs ist, die dcm biolo- 
giseben Erhteil allcr Lebcwesen (Genotypus) scine Ersebeinungsform 
(Plianotypus) aufpragt. Aucb erblicli vbllig gleicbgcstellte Individuen, 
wie eineiigc Zwillinge. cntwiekcln sieb in verschietlencr Umwelt 
kbrperlicb und geistig vcrschiedcn, aber nur in gesetzmaBigen 
Grenzen; uilgcheucr groB ist die Wirkung der Umwelt nicbt. Jedc 
Heminung nach der Minusseilc und jede Forderung nach der Plusseiłc

kusinisrhrn Ui-firiK tler l'ri-iheit“  posluliert, tler „c iur 1'Yeilirit v«n Kausalitat 
liedeutcl“ . Das „konstantę Wesen“ , tler ,,(’liarakter“  jetles Mensclicn bedeute eine 
e r s t e Ursaflie, tlen A  n f a n g ciner Kausalreilie.

Vergl. S. 11 und S. 21.
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hin ist besohrankt; wenn tlić Modifikationshreite iiherschritten wird, 
so entwickclt sich das Lebewesen, auch der Menscb —- kdrperlich wie 
geistig —  nicht nach der einen oder andern Richtung bis zum 
AuBersten, sondern geht zugrunde. Ans einom Menschen, der seinem 
biologiscbcn Erbteil nach ein Feigliiig ist, laBt sich kein Held erziehen 
und aus einein Helden kein Feigling machen; wenn sie sich ijberstarken 
Einfliisseri auBerlieh beugen miissen, werden beide verkummern oder 
sterben. Erwiihnt sei noch, daR die Wirkungen der Umwclt, die Modi- 
fikationen, auf die Nachkommen nicht ubertragen werden. Daher die 
cwig neue Aufgabe der Erziebung, die der Psychiater Paul S c h r 6 - 
d e r  (25) auf das „Verhiiten des Nichterreichens“  der natiirlichen 
Grenzen beschrankt.

Erbteil und Umwelt sind die beiden Machtc, die die Entwicklung 
jedes Individuums in der Bahn elierner Gcsetze leiten. Jede selbst- 
willige Einwirkung oder Kausalungleichung ist nur Schein. Die Kau- 
salitat walirt auch im Menschenlehen ihre Allgegenwart.

l)iese Zusammenhiinge sind friiher scbon von einzelnen hell- 
augigen Psycbologen, Padagogen, Strafrechtsllienretikern, Historikern 
geabnt worden. Obwohl L o m h r o s o  von den Yererbungsgeselzen 
M e n d e l s  sicher keine Kenntnis hatte, slellte er bereits 1876 in 
seinem Buclie „I/uom o delinąuente " die Lehre vom „geborenen Ver- 
brecher"‘ auf. Aber sclion 1835 hat Q u e t e l e t  (26), der Begriinder 
der modernen Sozialstatistik, solche Anschauungen init allem Naeb- 
druck geauRert. Und nicht nur die Verbrecher werden geboren, auch 
die SpieRluirger, die. Kraftinenschen, die Heiligen, die Genies. Durch 
die Forschungen «ler Biologie bat sich uns seitdem der ganze Durch- 
blick aufgetan, wie ich ihn eben gcschildert habc: daR neben der zwin- 
genden Vererbung rlic zwingende Wirkung der Umwelt steht. Alles, 
was das liistorisohc Objekt erster Ordnwng, den groBen Menschen, 
ausmacht, ist zuruckzufiihren auf gesetzmaBiges Wirken der Natur. 
Psycbologen, Kriminalisten und Padagogen liaben bereits in weitem 
Umfang ihre thcoretischen und praktisclien Scbliisse daraus gezogen. 
Nur die groBe Masse der Historiker \erharrt weiter auf der seligen 
Insel eines bebren wissenschaftlichen Individualismus. Auch das hat 
sicher seine gesetzlieben Ursacben! Aber in dem Individuellcn, der 
E i n z i g a r t i g k e i t ,  liegt gar nicht das Charakteristische histo- 
rischer Ablaufe. sondern in der u n g e h e u r e n  K o m p l i z i e r t -  
h e i t  i h r e r  U r s a c l i e n ,  in die Brcite, wie nach riickwarts in die 
Tiefe. Sie erst bringt es nut sich, daB nach den Regeln der Wahr- 
scheinliehkeit die Moglichkeit des Zusammentreffens aller dieser Ur- 
saehen einmalig ist. Der mystische Glanz der historischen E i n z i g 
a r t i g k e i t  ware also auf gesetzliche E i n m a l i g k e i t ,  qualitative 
Wertung auf quantitative Tatsachliclikeil zuriickgefiihrt. Solche Falle 
kennen wir auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet. Ich babć srhon
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crwahnt, daB wir bis jetzt keinc Konvergcnz, geschweige denn Identitat 
zweier ArteiweiBe bei verschiedenen Lebewesen gefundeu haben.Die rnit 
den meteorologischeu Verhaltriisson zusammenhangeuden historischen 
Ablaufe, die wir „W ettcr" nennen, unterscheiden sicb in dicsem Punkte 
niclit im geringsten von den Ablaufen der menschlichen Kultur- 
geschichte. Es wird gewiB noch liiemals zwei Wetterlagen auf der 
Erde gegeben haben, die sicb vollig gleicli waren, wie wir das auch 
von den historischen Ablaufen heliaupten kdmien. Dennoch unter- 
liegt es keineni Zweifel, dafi die mcteorologischen Ablaufe so gesetz- 
maBig sind wie jeder Experiinentalablauf. Aher der Kausahirsachen 
sind in den beiden verglichenen Fallen so viele, daB die Namlichkeit 
der Kausalreiben und damit der genau gleiche Ablauf der Wetter- 
erseheinungen wie der Gescliichtsvorgange nie wiederholt wird. Wir 
haben auch in beiden Fallen keine Moglichkeit, sie experimentell 
herbeizufiihren, weil wir den Ursachenkomplex, der in einem Falle 
sicher, im andern mdglicherwcise in den Kosmos hineinreicht, nicht 
beherrschen. Und doch vermessen wir mis, das Welter vorherzusagen; 
und wenn wir es noch nicht ganz entsprechend konnen und vielleicht 
nie konnen werden, so haben wir doch eine gcwisse Sicherheit schon 
erreicht. Aber bereits heute kiiunen wir auch in vielen Fallen mit 
mehr oder minder groBer Sicherheit den Ausgang oder mindestens 
die Riclitung einer vor uns abrollenden Geschichtsentwicklung be- 
stimmen. Und Yoraussage ist immer das experimentum crucis auf die 
richtige Beurteilung der Ursachen. Voraussage ist iiherhaupt nur mog- 
lich, wo Gesetze walten.

Gegeniiber diesen Tatsachen bleibt cincr wirkliehen Ge- 
sehichtsforschung (wie sie in Zukunft sein wird), nichts iibrig, ais 
auch ihre Konseyuenzen zu ziehen und der Gcschichts w i s s e n - 
6 c h a f t allein die Darstellung der in der Geschichte wirkenden 
Gesetze aufzugeben. Alle individualistische Erzahlung ist K u n s t .  
Aber selbst die Lebensdarstellung einzelner Individuen, also die 
Biographie, kann wissenschaftliche Bedeutung haben, soweit sie die 
Abbangigkeit der Entwicklung von Yererbung und Umwelt aufdeekt; 
die Lebensgeschichte von Volkern, wenn die rassischen und heiinat- 
lichen Gestaltungsmachte klar hervortreten, auch bei der Betonung 
der Former- und Fiihrerrolle einzelner groBer Menschen; ein Gemalde 
von Kriegen und Schlachten, wenn in ihm die Bedeutung der cinzelnen 
und der Gruppen, der psychischen, technischen und okonoinischen 
Triebkrafte so dargelegt wird, daB Sieg und Niederlage ais gesetzhafte 
Notwendigkeiten erscheinen.

Wie schon auseinandergesetzt worden ist, unterscheiden sieli die 
experimentellen und historischen Wissenschaften nur durch den Reich- 
tum ihrer Quellen. Der Mangel der Geschichtswissenscliaften an 
exakten Quellen reicht besonders in die friihere Yergangenheit hinein,
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die <lie, biologische Gebundenheit des Mensclien noch nicht so kanute 
wie wir oder vbllig ablehnte. Genetische Untersuchuugen innerhalb 
der rassen- und linienreichen biologischen Art Homo sapiens siud 
zwar auch nach riickwarts durcli Analyse von Stammbaumcu moglich, 
wenn diese nicht nur engere gcnealogische Daten, soudcrn auch An- 
gaben iiber Mcrkuiale entlialten; aber das isl doch nur bei auffalligen 
Verstiimmelungen, Krankheiten oder psychischen Abweichungen zu- 
weilen der Fali. Solche Analysen sind niclits weitcr ais die sclion 
erwahnte Aiiwenduug der Statistik auf naturgemachtc Experimente.

Eineu anderen Weg zur genetischen Untersuchung bietct das 
Kreuzuugsexperinient, das natiirlich nur mit Lcbenden mdglich ist. 
Auf den Mensclien kdnnen wir es zunachst aus rechtlichen, etliisclien 
und anderen Griinden, z. E. auch wegen der geringen Verniehrungs- 
rate, die aber durchaus keine Eesonderheit des Mensclien ist, noch 
nicht und iiberliaupt nur iu beschrauktem Unifange anwenden. Wir 
miissen uns zunachst begniigen mit den planlosen Kreuzungsversuclien, 
die uns die kultivierte Natur durcli jede menschliche Empfangnis vor- 
macht. Aber diese Kreuzungen werilen, wenn ihre Ergebnisse, die 
Slaminbaume, in Zukunft studiert werden, iinmer mehr aussagen, 
wegen der biologischen und psychologischen Buchfiihrung, die bercits 
—  besonders in Italien und Ueulseliland —- cingesetzt hat uud 
vielleiclit einmal zu einem mchr oder wenigcr vol!standigen biolo
gischen, psychologischen, cliarakterologisclieu Register der Mensch- 
lieit fiihren kann. Bei der gewaltigen organisalorischen Krafl des 
Menschen. die sieli iu viclen sclion iiltcren intcrnationalen Verkniip- 
fungen, in Deutscliland aber augenblicklicli aucli bei der ziclstrcbigcu 
Beeinflussung und Erfassung des Einzclmenschen glanzend zcigt, siiul 
solche Aussichten keine Hirngcspiiiste. Und so kounen wir voraus- 
sehen: Audi die Lebensentwiekhmg des Einzj*!mensclien und der 
meiischliclien Gesellschaft werden haki allgcinpin ais gesetzhaft an- 
crkannt und voni Mensclien, entspreehcnd dem Grade der Erkenntnis, 
gesetzmiiBig geleitet werden. Danii werden auch dic Ouellen der 
exakten Geschichtswissenschaft reichlicher flicBeii.

Eiuo Betrachtung der Konsequenzen dieser Auffassung fiir unsere 
heutigen Kulturgiiter, wie religiosen Glauben oder Woltanschauung 
oder Etliik, geliorS nicht in den Bereioh dieser Untersuchung. Die 
Befiirchtungen der oinen. die Hoffnuugeu der anderen, sind mit- 
Iiestimmt oder sogar meisthestimmt von Werlurteilen, dereń man- 
gelnde Allgemeingiiltigkcit anerkannt ist. Gihl es doch auch nicht 
wenige Mensclien, dic das Ende des Kapitalismus fiir eine Verarmung 
und Yerflachung des Lebeiis halten. Die Koiiscqueiizen erwaline ich
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nur, um nieiner Gberzeugung Ausdruck zu geben, daR auch unscre 
praktischen und moraliscben Werturtcilc in Zukunft wissenschafllich 
bestimmt sein werden; daR wir z. B. einen Menscben nicht mehr gut 
oder bose, sondern geeignet oder ungeeignet fiir diesen odrr jenen 
Lebenszweck nennen werden.*) Damit niiiRte der Begriff und das 
Gefiihl der S c b u l d  aus der Menscbhcit verscbwinden, die zwar 
holie kiinstlerische Fruchtbarkeit bewiesen, aber unsagliclies Leid 
iiber die Menscben gebracht haben.

Doch kein Fatalismus muR die Folgę sein; denn L e b e n s -  
k a m p f  und L e b e n s a r b e i l  gehoren auch zur Umwclt des 
Menschen. Durcb Rationalisierung der Vererbung und Uinwelt- 
wirkung und auch der Verwendung der Menscben werden wir die For- 
mung der Lebensverhaltnisse bis zu ciuein gcwissen Gradc in die Hand 
bekommen, wie wir die Folgen des Blitzsehlages und der MiReriiten 
vermciden gclernt haben. Scheiden wir doch scit langem schon anti- 
soziale Menscben durch zeitweilige oder lebenslangliclie Haft aus dem 
freien Getriebe der Gesellschaft aus; und Einrichtungen, wie die Be- 
rufslieratung, sind Ansatze dazu, die irgendwie wertvollen Glieder der 
Gesellschaft an ihren ricbtigen Platz zu stellen und dadureb liocli 
wertvoller zu maeben**). Das isl gcwiR nicht nur fiir die Technik, 
sondern auch fiir das Geistes- und Kulturleben notig und bis zu cinent 
gewissen Grade mdglicli. Es walteu ja Gesetze.

Auch ist nicht zu befiirchteii, daR der praktische Individualismus 
dabei leidet, die Ausbildutig und der GenuR der besonderen Krafte. 
Fabigkeiten und Neigungen des Einzelnen. Hober freilich ais ibr Ge
nuR steht ibr Gebraueli im Dienste der Gesellschaft! Hier liegt zu- 
gleich die G r c n z c  des p r a k t i s c h e n  Individualismus. Aber mail 
soli das Kind nicht mit dcin Bade ausschiitten. lndividualismus im 
hochst mbglichen MaRe isl bereclitigt und im Iuteresse des blulienden 
Lebens der menschlichen Gesellschaft sogar erwiiuscht! Auch dies sei 
nocli mit den Worlen des tiefblickenden Soziologen und Ethikers 
R a t z e n h o f c r  gesagt: „Das a n g e b o r e n e  und e r w o r b e n e  
I u t e r e s s e  ist die Quelle aller menschlichen Bcdiirfnisse und in 
seiner wecliselvollen Vielgestaltigkeit die Yeranlassung aller Be- 
wegungen der biologischen, psycliischen und sozialen Entwicklung der 
Einzelnen und der Menschheit.“

* ) G u s t a v  R a t z e n l i o f e r  (23) hal es so ausgedruckl: „Jedc Ahsirlit 
oiler llandlung, welche der Entwicklung des Individuums oder der Gesellschaft 
enlgegentritt, ist ,b d s e‘, und jpde Ahsicht oder Handlung, welche die Entwicklung 
des Individuums im einzelnen und im llinhlick auf die Gesellschaft, pudlich die 
Entwicklung der Gesellschaft ubcrliaupt fórdert, ist ,g u t' “ .

**) Vergl. Julius W o l f ,  Nationaldkononiie ais cxakte Wissenschaft. —  Leipzig 
1908, i  21— 33.
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Ueber die pflanzensoziologische Stellung 
von „Reinbestanden".

Von H. P f e i f f e r ,  (Bremen).

Welin die Pflanzensoziologie „alle das sozialc Zusannnenleben 
der Pflanzen beriihrenden Erscheinungen“  umfassen soli'), so darf 
sie eigentlicli nicht voriibergehen an der nicht so seltenen Haufung 
bestiminter Pflanzen zu „R  e i n b e s t a n d e n Bis jetzt pflegt mail 
zwar in der soziologischen Aufnahme irgendwelcher Assoziationen 
die Pflanzen nach ihrer „ S o z i a b i I i t a t “  (ihrem G e s e l l i g -  
k e i t s g r a d e )  zu bewerten *), mul es kommcn dabei auch hiiufig 
Glieder der Wertgruppen 4 und 5 (nach der gebriiuchlichen 5-teiligen 
Skala) vor. Aber eine besondere Beachtung finden die am hochsten 
geselligen Pflanzen (Soziabilitiit 5), sofern sie durcłi Bildung von Rein- 
bestanden das Schema einer Assoziation „bestimmter floristiscber 
Zusammensetzung“  sprengen, im allgemeinen scbon deslialb nicht, 
weil im Brennpunkte des lntcresses pflanzensoziologischer Forschung 
zur Zeit die Frage nach dem Geselligkeitsgefiige, d. i. der floristiscben 
Zusanimensetzung der Assoziationen, stebt. Dabei bat die Erscheinung 
die Botaniker eigentlich scbon immer bescbiiftigt. Nach K . L . W i l l -  
d e n o w bat bereits vor etwa 100 Jahreii O. II e e rH) und haben bald 
nach der Mitte des letzten Jahrhunderts H. L e c o q , J. R. L o r e n z  
u. a. die Beriicksichtigung solch hervorragend geselliger Pflanzen, wie 
sie die Reinbestiinde bilden, gefordert. Es ist mir aber nur von 
A 1 e c li i n* 3 4) bekaiint geworden, dafl er solclie „reinen Gesellschaften“

*) J. B r a u n - B l a n q u e t :  Pflanzensoziologie, S. 1. —  (Berlin, J. Sprin
ger. 1928).

2) R. T  u x e n : Zur Arbeitsmetliode der Pflanzensoziologie, —  Mitt. flor.- 
soziol. Arli.-Geni. Niedersachsen 1, 11— 19 (1928); B r a u n - B I a n q u e t ,  1. e. 
S. 31 f . ; H.  B e g e r  : Praktische Riehtlinien der slriikturellen Assoziationsforschung 
im Sinne der von der Ziirieh-Montpellier-Srbule geiiliten Melhode, in : E. A l i d e r -  
li u 1 d e n , Ilanilli. liiol. Arlieitsmeth., Alit. X I, Bd. 5, 181— 526, lies. S. 506 (1930).

3) O. H e e r :  Beitrage zur Pflanzengeograpłiie, S. 49 (Ałidr. aus Mitt. Geb. 
tlieor. Erdk. I. 3, Ziirieb 1835).

4) W. W. A l e e b i n :  Was ist eine Pflanzengesellscbaft? Ihr Wesen und 
ihr Wert ais Ausdruck des sozialen Lebens der Pflanze. -— Rep. Beili. 37, bes. 
S. 7 f., 44 (1926).
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neben den gewóhnlichen „geinischten” , die eine weehselnde floristische 
Zusammensctzung habcn, kurz besproehen bat. Ais Beispiele iiennt er 
Reinbestande von Scbilf auf Mooren. Petasites spurius auf Saml- 
banken der Fiiisse, Huflatticb auf lelimigen ErdbloBcn und Sali- 
cornia herbacea auf Salzbóden. „Streng genoinmen, konnen sie niclit 
ais richtige Pflanzengesellschafteu gelten"‘ , so daB yerstandlicli ist, 
wenn auch e r sieli nicbt im einzelnen mit ihnen beschaftigt. Des- 
wegen sei nun hier einmal versucht, die in der Pllanzensoziologie zu 
stellenden Fragen nacli Gesellschaftsgefiige, -haushalt, -entwicklung, 
-yerbreitung und -einordnung (namlicli in das System der Assozia- 
tionen) fiir solclie Reinbestande kurz aufzuwerfen.

Da ist zuerst die sonst das Schwergewiclit der Untersuchungeii 
bildende Frage nacli dem G e s e l l s c h a f t s g e f i i g e ,  d. i. der flo- 
ristischen Zusammensetzung, definitionsgemaB eigentlich oline gro- 
Bere Bedeutung. Es diirfte geniigen, die Beispiele A 1 e c h i n s 4) durcli 
weitere zu ergiinzen, um daran zu zcigen, wie im Grundc genoinmen 
alle vorkommenden Pflanzenformen an der Bildung von Rein
bestanden beteiligt scin konnen. Weitere Beispiele werilen sieli nacli- 
her bei der Besprechung der anderen Fragen ergeben. In der kurzeń 
Zeit von nur einigen Tagen vermag sieli auf dem feucbten Sande von 
FluBufern eine richtige Botrydium-„Wicse" auszubilden, dereń Zauber 
freilich ebenfalls oft nur von kurzer Dauer ist. Auch Wasserlinseu 
( Lenina)  konnen in kurzer Zeit die Oberfliiche eines Teiches voll- 
kommen bedecken, und kaum geringer sind das Ausbreitungs- 
vermogen und die „Herrschsucht1,4 niancher tropischer Wasser- 
pflanzen, wie Pistia stratiotes, Elodea canadensis, Azolla carolinianu 
usw. Von der Eichhornia azurea wird beispielsweise erziihlt, daB sie 
auf den Wasserlaufen des Parana schwimmende Inseln zu bilden ver- 
mag, auf denen sogar Hirsche und Wasserschweine unfreiwillige Lust- 
fahrten machen konnen. DaB auch zahlreiche Therophyten ebenso 
wie mehrjahnge Kriiuter und Striiucher und Bauine gelegenllich zu 
Reinbestanden zusaminentreten konnen, ist cin Beweis dafiir, daB der 
Geselligkeitsgrad n i c h t i n d e r  W u c h s f o r m  b e g r i i n d e t  ist 
und damit fiir eine bestiirunte Pflanze feststeht. Vielmehr wird die Er- 
scheinung nicht selten von den dkologischen Bedingungen des Stand- 
ortes und von Konkurrenzverhaltnissen stark beeinfiuBt. So wird 
Phragmitis communis im t y p i s c h e n M o 1 i n i e t u ni gewdhnlich 
mit 1 oder 2 gewertet, im angrenzenden S c i r p e t o - P h r a g m i -  
t e t u m ,  wo die Pflanze immer noch zusammen mit Phalaris arundi- 
tmcea. Typha latifolia und an gust i folia, Aconts calamus, Iris pseud- 
ucorus, Raniinciilus lingua u. a. vorkonunt, schon init 3 bis 5. Carex 
cunmla yerliindert ais hochgesellige Horstpflanze des C u r y u l e -  
t u m s das Aufkommen einer Begleitflora; im nahe yerwandten 
F e s t u c e t u i n  H a l l e r i  dagegen fehlen dominierende Arten von
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gleich iiberragendem Kampfwerte und dichtem SchluB, so daB die 
Mannigfaltigkeit der Begleitflora erheblich wiichst. Der Pflanzen- 
soziologe pflegt aber grundsiitzlich zwischen V e g e t a t i o n s -  
f l e c k e n  und S i e d l u n g e u  zu unterscheiden; erstere nehmen oft 
aus einein einzigeii Individuum ihren Ursprung, sind gelegentlicb von 
der besonderen Beschaffenheit des Standortes unabhangigJ) und 
konnen nicht ais selbstiindige Grundeinbeiten der Pflanzendecke 
gelten.

Mit den letzten Betrachtungen sind wir bereits in die Frage nacli 
dem H a u s h a 1 t (der S y n o k o l o g i e )  d e r  R e i n b e s t i i n d e ,  
mit der wir uns uun naher beschaftigen wollen, geraten. Eine groBe 
Zabl der an der Entsteliung von Reinbestanden beteiligteu Pflanzen 
zeichnct sieli durcb rcichliche Auslauferbilduug aus ( Calarnagrosds 
urenaria und epigeius, Carex arenaria, Rumex acetosella, Plu agmitis 
communis, Scirpus lacustris, Carex lasiocarpa, Acorus calamus, 
Asperula odorata, Pieridium uąuiliiiiun, Tussilago jarfara, Hieracium 
pilosella, Sedum acre, Agrostis vulgaris, Hippophaes-Gebiische u. a.), 
oder es werden Wurzelknospen in reicłilicher Menge entwickelt (Cir- 
siurn arven.se, Sonchus arvensis usw.) oder in anderer Weise die 
v e g e t a t i v e  V e r m e l i r u n g  u n g e w b h n l i c h  g e s t e i g e r t  
(neben vielen anderen Pflanzen auch Hypnum Schreberi und andere 
Moose). In vielen Fłillen ist die Gescbwindigkeit erstaunlich, mit der 
alle jene Arten besonders von „ueu" gewonnenem Lebensraum Besitz 
ergreifen und groBe Massenbestande liervorrufen. Ganz besonders 
schnell und stark erfolgt die Massenentwicklung auf feuclitem Boden 
und im Wasser. Offenes Wasser von Teicben, Seen und Grabcu wird 
meistens in kiirzester Zeit mełir oder minder ganz erfiillt durcb Arten 
von Callitriche, Potamogeton, Elodea, Utricularia, Hottonia, Ba- 
trachium usw. Die Moglicbkeit bestandesweiser Ausbreitung aller 
dieser Formen berubt wobl hauptsachlich auf dem Umstande, daB sie 
iufolge der ganz ungefahrdeten Wasser- und Ni\hrstoffversorgung ein 
fast unhegrenztes Sprossungsvermdgen besitzen. Aber auch eine reich- 
licłie Samenbilduug (Picea exeelsa, Pinus-Arten, viele Laubbiiume, 
Callima rulgaris) fiibrt zumal dann, wena die Samen leicht yerbreitet 
werden und sieli liingere Zeit keimfahig erhalten konnen, manchmal 
zur Entsteliung von Reiiibestiindeii. Unter unsern Waldbaumen neigen 
ani ineisten solclie init n i e d r i g e m  L i c h t b e d i i r f n i s  (Pinus 
montana, Picea excelsa, Tiliu, Car pinus, Fagus silvatica, Abies pecti- 
nata) oder solclie dazu, die wenigstens in der Jugend gut den Schatten 
ertragen (Pinus silvestris, Abies pectinata usw.). Ais allgemeines 
Kennzciclien der durcb Bildung von Reinbestanden sieli gegen ilire V.

V . K a j a ł a :  Untersuclmngen iilier ilie Wal(lvegilation in Sttd- und 
Mittelfinnland II, —  Coniiii. Inst. Quiest. Porost. Finnlund 10, 1—29 (1925).
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Begleitor durchsetzenden Pflauzcu ist fcrner cine hohc i i k o l o g i s c h e  
P l a s t i z i t a t  zu nenncn (Polygonum ampliihium, He der a helix, Cal- 
lurta vulgaris u. v. a.). Na cli Versucl.en mit Mischsaaten6) pflegt bei- 
spielsweise inimcr Gerste das IJbergewicht vor Hafcr zu erlangen.

Die Frage des Lebenshaushaltes der Rcinbestande ist engstens 
verkniipft auch mit Erscheinungen der G e s e l l s c h a f  t s e n t w i c k -  
l u n g  u n d  - v e r b r e i t u n g  (Syngenetik und -chorologie). An dieser 
Stelle mogen dazu aber noch ein paar Bemerkungen nachgefiigt 
werden. —  Besonders an Stellen mit erscliwerten Lcbensbedingungen, 
auf den Firnfeldern der Hochgebirge, in den \egotationsarmen Ein- 
dden der Polargebiete, aber auch auf dem salzdurchtrankten Boden 
des Meeresstrandes, auf niihrstoffarmem Standorte von Diinen oder 
in Heiden, auf vertorftem und wasscrdurchschwemmtom Platz in ge- 
wissen Zonen des Vcrlandungsgiirtels von Tcichen: an allen solcben 
und ahnlich „ e x t r e m e n “  W o h n o r t r  n finden wir — neben 
solchen in offenem Wasser, die wir eben mit den gefbrderten Er 
nahrungsverhaltnissen zu erkliiren yersucbten —  die Rcinbestande 
ais iiuBersten Vorposten der Pflanzendecko das Feld behaupten. Mit 
der Ansiedlungsfahigkeit an solchen ,,auBersten“ *Standorten hiingt 
sicherlich das bevorzugte Vorkommen in Storungsgebieten zusammen. 
die irgendwelchen Katastrophen ihre Entstebung vcrdanken (Berg- 
stiirze, kiinstliche Abgrabungen, Stralłenbauten usw.). Zngloicli 
werden Rcinbestande damit haufig zu Pionic’-en pflanzlichcr Besiede- 
lung von Neuland (Verlandungszone von Gewassern, Kahlschlage. 
Plaggenhiebflachen, Haldenaufschiittungen, die gesamten kiinstlicben 
Bodenverletzungen u. dgl-)- Gewohnlich vereinigen sieli bei Pflanzen 
der Rcinbestande jeweils mebrere der wicbtigen Kampfwaffen, sei es 
die besondere Anschmiegsamkeit an alle mdglicben klimatiscben, 
edaphischen und biotiscben Yerbaltnisse, die auBerordentliebe 
Fruehtliarkeit durch Samerireiehtum und hanptsachlich die Vielartie- 
keit der Vermehrungsarten. die Haufung vorziiglielier Sebutzeinrieli- 
tungen u. a. mehr. So pflegen dann diese starken und maclitigen 
Pfianzengeschlecbter den u n g e r e c b t e n  V o r t e i l  zu genieBen, 
durch den —  eigrntlich ebenso wie im menschliehen Wirtscbafts- 
leben —  der obnehin Starkę nur noch m.acbtiger, der Schwachere 
noch mehr vom Lebenskampfe bedrobt wird, d. b. den „auBergewiihu- 
lich-geselligen“  Pflanzen der Reinbestiinde erwachsen a l l e i n  s c b o n

«) Y . L u h i tn e n k  o , O. S c e p  1 o v a miel Z. P. B o u l p a k o v a :  
Reeherehrs experimentalr' sur la Inllr pour 1’espare rlu-z les plantes supericures, —  
Journ. Sor. bot. Russie 10. 293— 338 (1926), narh der franz. Zusammenfass. der ru.-si- 
scłien Abbandl. -— Bearhle auch ais liente noeh wiehtise Yersiiebe fiber die Kon- 
kurrenz-krafl in artenreinen und in V i-rhkultiucn  unter fdeirbzeitigein Ve.rpleirb 
mit klimatiselien und odnpllfsrlien Vrib;:!>.nlss(ii die Untw.surliunpen von F K. C 1 c - 
ni e n t s : Plant pliysiolppy and eeolopy, S. 260 (New York, Henry Holt & Co., 
1907).
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a us  i l i r e r  V e r e i n i g u n g  neue Hilfsmitlel z u erleicliterter und 
verbesserter Lebensfiihrung und Dauerfahigkeit. DaB ibuen anderer- 
seits durch den engen ZusammenschluB neben manchen im einzelnen 
noch gar nicht recht bekannten „Vorteilen'‘ auch eine erhohte Ge- 
fiihrdung durch mogliche Verheerungen bei Parasitenbefall, Insekten- 
angriffen usw. erwachsen kann, solł darum nicht iibersehen werden. —  
Seltsam und nocb keineswegs ganz geklart ist aucli die Eigentiimlich- 
keit, daB manchmal in  e i n e n  n e u e n L e b e n s r a u m  v e r s e t z t e  
„Fremdlinge“  —  teilwcise wohl wcgen Ausbleibens der natiirliclien 
Konkurrenten - eine oft erstaunliche Ausbreitung zeigen. Vielfach 
verschwinden sie wohl wieder nach einmaligein Bliihen, und selbst 
wenn sie gefruclitct haben, miissen sie manchmal noch dem Ansturme 
der einheimischen Vegetation weichen. Daneben aber gibt es andere 
Einschleppungen, die sich dauernd erhalten und selbst einheimische 
Assoziationen ganz umzugestalten vermogen. So gehen manche alte 
Unkrauter ans Siidosteuropa oder aus dcm Mediterrangebiete in ge- 
wissen trockenwrarmen Gegenden Mitteleuropas in natiirliche 
Pflanzengesellschaften iiber und sind dann von Relikten aus einer 
post- oder interglazialen Warmezeit kanni noch zu unterscheiden. 
Teilweise bat dic Ankunft der fremden Gaste —  manchmal gerade 
wegen ihres Vermógens zur Bildung reiner Bestiinde —  zu wahrhaft 
katastrophalen Einniissen auf die einheimische Pflanzenwelt gefiihrt, 
so bei der seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem ostsibirisch- 
mongolischen Florengebiete iibernommenen Impatiens parriflora, die 
bei uns in g e s c h l o s s e n e  W a l d g e s e l l s c b a f t e n  einzudringen 
verrnochte7), sowie an siidamerikanischen Pflanzen bei dem vor reich- 
lich 80 Jahren eingeschleppten Mimulus lut en s, der in das nord- 
westdeutsche F i l i p e n d n l e t o - G e r a n i e t u m  e.ingedrungen ists) . 
und bei der seit 1 ’/3 Jahrhunderten in Deutschland sich aushreitenden 
Galinsoga parriflora. die bei uns zu einer Charakterart des P a n i c  o -  
C h e n o p o d i e t u m  p o l y s p e r m i  und seiner von R. T ii x e n 
heschriebenen N e b e n a s s o z i a t i o n  mit Stachys palustris ge- 
worden ist und auch ais Ordnungscbarakterart der C h e n o  
p o d i e t a l i a  m e d i o e u r o p a e a  beispielsweise im S p e r g u l e t o -  
C h r y s a n t h e m e t u m  s e g e t i  r a n u n c u l e t o s u m  r e p e n s  
Yorkommt ”). Nach Entstebung und Entwickhing sind die so ver- 
schiedenartigen Reinbestande. die in diesem Aufsatze besprochen * *)

7) H.  P f e i f f e r :  Das kleinliliitige Sprinpkrant ( im jm tirns i>arviftora DC.) 
—  ein fremtler, alier einfluBreieher Burger unserer Flora, —  Mitt. Ges. heim. Pil/.- 
u. Pflanzenk. Bremen 2, 8- 9 (1935).

*) H. P f e i f f e r :  Ober d ic pflanzcnsoziologisehe Stellung zweier in Nord- 
westdentseliland vorkoiiiinen<ler Frciiullinge Siidamerikas, —  Lilloa 3, 383— 307  
(1938).

e) I! T  ii x c  n : Die Pflan/.enpesellsehaflen Norilwestdeutschlands, —  Mitt. 
(lor.-soziol. Arb.-Gem. Nietlersaehsen 3, 1— 170, bes. S. 79 f., 29 f., 32 f. (1937); 
P f e i f f e r  in Lilloa, 1. e. 389 f.
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wurden, am bcsten in z w e i G r u p  p e n  einzuteilen. Teilweise ent- 
stehen sie auf jungen oder neuen Boden (Kahlschlag, Boden- 
verletzungen, Felsstiirzen o. dgl.), und es dringen friiher oder spiiter 
mit nachlassender Verteidigungskraft der Arten andere Pflanzen ein 
und bilden dann eine abwechselungsvoller zusammengesetzte und viel- 
fach jetzt auch in Scbicbten gegliederte „wabre“  Gesellschaft (Kald- 
scblag-, Buderalassoziationen usw.). In anderen Fiillen sind sie Rein- 
bestande von langerer (ob aueb daucrnder?) Erbaltungsfiibigkeit 
(Phragm itisPctasites-, Tussilago-, Salicornia-Bestande u. a.) und 
pflegen durchgangig erst mit Veranderung der dkologiscben Bedin- 
gungen durch wahre Gesellscliaften abgelbst zu werden. Obschon 
A l e c h  i n10) die sogenannten Kultur- und Ruderalassoziationen 
meiner Meinung nach zu Unrecht von den soziologisch zu wertenden 
Gesellscliaften ausschlieBt, miissen wir ihm docb darin zustimmen, 
daB die Reinbestande aus einer Art (oder einigen wenigen Arten) 
wegen Feblens der floristisch-okologischen Differenzierung und jeg- 
licher Schicbtung k l a s s i f i k a t o r i s c b  nicbt den wahren Asso- 
ziationen untcr-, sondern n e b e n g e o r d n e t  werden miissen. 
Immerbin handelt es sieli bei ibnen aber um geschlossene Gruppie- 
rungen von Pflanzen, bei dereń Zusammenleben das Hauptergebnis 
des Kampfes nicht die Vernicbtung der iiberzabligen Individuen 
die leicht nacbweisbar ware — , sondern die E n t s t e b u n g  e i n e r  
n e u e n  k o l l e k t i v e n  E i n b e i t  bildet, in welcber einzelne 
Glieder zugunsten des Gesamthausbaltes mehr oder weniger nnter- 
driickt sind. Werden die iiblicherweise von den Pflanzensoziologen 
betracbteten KolIektive durchgangig aus verscbiedenen Arten —  aber 
,.bestimmter floristischer Zusammenordnung“  —  gebildet, so liegt in 
den Reinbestanden eben jenes Kollektiv aus nur einer cinzigen 
Lebensform, ja sogar nur einer einzigen Art, vor.

’ ") A 1 c c h i n : 1. r. S. 42 f.



Die pflanzengeographischen Verhaltnisse 
der argentinischen Provinz Córdoba.

von Professor Dr. H a n s  S e c k t .

(Mit 12 Bildern aut Tafel 1—VII.)

Das T e r r i t o r i u m  d e r P r o v i n z  C ó r d o b a  mit seinen fast 
170 000 Quadratkilometcrn Flacłieuraum ist zu etwa fiinf Sechstein 
ebenes, von Osten nach Westen sanft anstcigendes Land, etwa zu 
oinem Seclistel Gebirgsland. Dureh seine geographischc Lagę zwischen 
dem 30. und 3S. Grad siidlicher Breite bat es ein gemaBigt-warmes 
Klima, das wegen der geringen Luftfeuchtigkeit ais troeken, wenn 
audi nicbt. extrem troeken bezeiebnet werden nniB, wie sich aus fol- 
genden kurzeń Angaben Ieicht ersehen laBt: Die jahrlichc Regen- 
menge betragt im Durchschnitt kaum 700 min, bei sehr ungleichcr 
Verteilung; die Monate der warinen Jahreszeit, Oktober bis Marz, 
sind die ^feuchten'4 Monate, mit insgesamt etwa 60 cm Regen, die der 
kalten Jahreshiilfte, April bis Septcmber, die „trockenen“ , mit kaum 
0 cm Nicderschlagsmenge, und audi innerhalb der einzelnen Regen- 
monate erfolgen die Niederschlage mit selir groBer UnregelmaBigkeit; 
so sind z. B. innerhalb eines und desselhen Monats Minimalfiille von 
15 mm und Maximalfalle von fast 300 mm registriert worden.

Hinsichtlich der Luftbewegung ist eine bemerkenswerte Regel- 
maBigkeit fastzustellen: wahrend des ganzen Jahres herrschen Noril- 
oder Nordostwinde vor, die iiber Osten und Siiden nach Westen zu 
gehen pflegen, um auf dem gleicben Wege nacb Nordosten oder 
Norclen zuriickzukebren, was mit einer solcben Konstanz zu ge- 
sebeben pfl egt, daB bcim Volke gauz allgeinein der Glaube besteht, 
daB in Córdoba wabrend dreier Tage Nordwind. wahrend eines Tages 
Siidwind webt, eine Annahme, die freilicli den tatsacblich bestebenden 
Yerhiiltnissen nicbt gereebt wird. insofern, ais in den Winterinonaten 
die Windę aus Siiden in Wirkliehkeit sehr viel hiiufiger und an- 
daiiernder wehen, ais dieses der Volksglaube zulassen will.

Die mittlere Jabrestemperatur oszilliert um 17°, docb sind, wenn 
aueh nicbt eben ba u fig, reebt extreme Warnie- und Kiiltegrade zu



beobachten: Hochsttemperaturen von 45° oder gar dariiber, und 
Niedrigsttemperaturen von bis zu —  10°. Auch sind hinsiditlich des 
Wechsels zwischen Warme und Kiilte, besonders wiihrend der Winter- 
inonate, recht erhebliche „Spriinge“ zu beobachten: nacb einer Reihe 
echter Wintertage mit andauernden Siidwinden geht der Wind plótz- 
lich nacb Norden heruin und bringt, wenn audi meist voriibergehend, 
einen oder mehrere direkt heiBe Sommertage. Das Umgekehrte 
komint, wenn aucb weniger hiiufig, wiibrend der warmen Jahreszeil 
vor. Audi die Dauer des Winters variiert ganz auBerordentlich: in 
manchen Jahren erreicht der Winter, von der ersten bis zur letzten 
„Helada*‘ (das sind die Tage, an denen das Themometer, wenigstens 
morgens, unter 0° sinkt) gerechnet, insgesamt kcine 80 Tage, in 
anderen Jabren dagegen die doppelte Lange. Was die erwahnten 
-,Spriinge“  betrifft, so sei zur Veranschaulichung der Fali eines Juli- 
tages erwiihnt. an dem das Thermometcr ain Morgen urn 8 Uhr 5° 
unter Nuli, um 4 Uhr naebrnittags aber 26°, also innerhalli 8 Stunden 
einen Unterschied von iiber 30° zeigte.

Sehr sdten sind Schneefalle zu vcrzcichnen, im Gebirge begreif- 
lirherweise hiiiifiger, ais in der Ebene; aber auch in den Bergen bleibl 
der Sdinee selten mehrere Tage liegen.

Infolge seiner geographischen Lagę. seiner Fcuchtigkeits- und 
Liifibrwegungsverhallnissr ist der Charakter der Vegetation von Cór
doba im allgemeinen der eines trockenen und warmen Gehietes, mit 
vorherrschend xerophilen Typen, und das Relief des Bodens der Pro- 
vinz bat zur Folgę, daB die flachę Ebene vorwiegend den Charakter 
einer Grassteppe (weniger einer Strauch- oder einer Baumsteppe) 
zeigt, wiihrend die holzigen Gewaehse. zu offenen oder geschlossenen 
Wahlem vereinigt, hauptsachlich das Gebirge besiedeln.

Wenn wir die Provinz Córdoba pflanzengeographisch dem Ge- 
samtbilde der Vegetation von Argentinien cinordnen, so kónnen wir 
feslstellen, daB in ihr vier Formationen ver1retcn sind: der Siiden und 
Weslen der Provinz wird eingenommen von der „Monteregion“ der 
Patagonisch-boliyianischen Formation. der auch die Vegetation der 
Sierras angehórt, der Osten von der Pampaformation und der Mega- 
potamisohen Formation. In diese sind von Norden ber vereinzelte 
Elemente der subtropisehen Formation euigedrungen, wie solche auch 
die Patagonisch-boliyianische Gebirgsflora und die der Ebene im 
Westen durebsetzen. (Tali. II.)

Beim Studium der Vegetationsverbaltnisse der Provinz Córdoba 
miissen wir also unterseheiden: die Vegetation der Ebene und die der 
Sierras, die erstere auf dem Geliiete zwischen + 100 und i  500 m 
Erhebung iiber dem Meere. die letztere von 500 bis etwa 2000 m.
1'edde, Repertorium, Beihefl CVI 3
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I. Die Vegetation der Ebene.
Im Biltle der Vegetation der Ehene treten folgende Unterschiede 

deutlich Ln die Erscheinung:
1. Die Vegetation der offenen, Aachen Felder, der trockenen Hiigel 

und feuchten Niederungen, sowie der FluB-, Bach- und Lagunen- 
rander.

2. Die Vegetation der Kampwalder, wie sie sich stellenweise auf den 
offenen Feldern und auf den Barrancas zeigt.

3. Die Vegetation der IJferwalder, wie sie die FIuBlaufe begleitet.
4. Die Vegetation der Salinen und der Gelande mit salzhaltigem 

Boden.

1. D ie  V  e g e t a t i o n d e r  o f f e n e n ,  f l a c h  en F e l d e r ,  d e r  
t r o c k e n e n  H i i g e l  u n d  f e u c h t e n  N i e d e r u n g e n ,  s o w i e  

d e r  F l u B- ,  B a c h -  u n d  L a g u n e n r a n d e  r.
Das Hauptelement der Flora der offenen Felder stcllt die 

P a m p a .  Es ist das die flachę, kaum gewellte Ehene mit LoBboden, 
die sieli von Siidosten her his in die Nahe der eorilobeser Berge er- 
streckt, und die durch ein absolutes Uberwiegen der Graser bei vol- 
ligem Fehlen holziger Gewachse gekennzeiehnet ist. Ihr Charakter 
ist also auBerordentlich rnonoton. Wo H o l z g e w i i c h s e  zwischen 
den Pampagrasern auftreten, da liandelt es sich uin Eindringlinge 
aus den benachbarten Formationen: von Norden her aus der M e g a -  
p o t a i n i s c h e n  F o r m a t i o n ,  von Siidwesten her aus der P a t a -  
g o n i s c h  - b o l i  v i a n i s c  h e n  F o r m a t i o n ,  nicht zu reden 
natiirlich von exotischen Elementen, die hicr oder dort der Kultur 
cntwisclit sein mogen und sich haben akklimatisieren konnen.

Der Kampbewohner pfiegt unter den Pflanzen der Pampa 
„harte“  und ,.weiche“  „Pastos“  zu untersclieiden. natiirlich mit Riirk- 
siclit auf ihre weniger gute oder bessere Eignnng ais Viehfutter. Er 
stcllt mit diesen Bezeichnungen. soweit er unter ,.Pasto“  eine Gra- 
minee versteht, unhewuBt cinen analomisehen ETnterschied zwischen 
den betreffenden G rasem fest: den hiiheren oder geringeren Grad 
von Verkieselnng der Zellmomhranen. Aber da der Kampmann eben 
die Pflanzen nnr vom praktischen Standpunkte des Landwirtes und 
Vichziicbters ans betraehtet (von seinem Standpunkte aus selbst- 
verstandlicli vollig herechlijrterweise), so bezeicbnet er alles, was auf 
deni Felde wliehst. ais .Pasto‘‘ . also aueh viele. zumeist einge- 
schleppte Kriinter dikotyler Familien: Kleearten, Verdolaga (Por- 
tulacaj, Alfilerillo ( Geranium, Erodium). kleine Nelken- und Malven- 
gewachse usw., die er. weil sie rneist mehr oder weniger saftreich und
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von nicht starrer Konsistenz ilirer Blatter und Stengel sind, zu den 
,.Pastos blandos4' zahlt. Der Botaniker dagegen erkennt ais „Pampa“ - 
Pflanzen ausschlipBlich die die weite Steppe hedeckenden Gra- 
mineen an.

Fiir das Bild der cordobeser Pampa sind die harten Griiser viel- 
leicht das eharakterislischsle Element, ganz besonders im Hochsommer, 
wcnn die langen, we i Cen Abren der Stipa-, Festuca-, Panicum-, 
Paspalum- usw. Arten dic unermcliliclie Ebene mit einem silber- 
farbigen Scbleier bedeckt erscheinen lassen. Unter den Pastos duros, 
wie auch unter den Pastos blandos (Chloris, Bromus, Setaria, Era- 
grostis usw.) findet sicb keine einzige lypisch cordobeser Art, viel- 
mehr sind es alles Formen, dereń Verbreilung der Ausdelinung der 
geainten Pampa entspricht. Dali die Arten nicht iiberall die gleicben 
sind, sondern je nach der Bodenbeschaffenheit und -Feuchtigkeil 
wechsrln, also verschieden sind an feuchten oder trockenen Stellen, 
oder einen mehr oder weniger ausgesprochen halophilen Charakter 
anf salzhalligem Boden zeigen, kann nicht iiberraschen. So finden wir 
auch auf den trockenen Hiigeln zahlreiche Gramincen, meist natiirlich 
vom Typ der Hartgriiser, vielfach die gleichen Arten, wie in der 
Pampa, aber auch Elemente. die der Pampa vollkommen feblen: 
P encos (Kaklcen) und Chaguares (Brotneliaceae) Quie.bra-arado 
(Hcimia), Pegajera (Mentzolia). Chuchu (Nierembergia), Contrayerba 
(Flm eria), Rcdenta-caballo (Solanum). Laaaiia del perro (Caesal- 
pinia). Cabcllo del indio (eine vollig blattlose Cnssia), Pało blanco 
( Buddleia). Comida de burro (Lycium) und viele andere, meist xero- 
pbytische Straucher. Halbstraucher oder Stauden, dazu zahlreiche, 
zum Teil reelit farbenpraehtige Krauter: Verbenen, Malven, Sauer- 
klee. Kampnelken (die Komposite Zinnia pauciflora), Topasaire 
(Hysterionira), Cardo santo ( Argemone moxicana) und vielo andere.

Ein Aussehen besonderer Art zeigen die M e d a n o s ,  jenc weiten 
Sanddiinen, die sich besonders im Siiden und Siidwesten der Provinz, 
nach San Luis und Pampa Central hin, pflanzcngeographisch also in 
der Grenzzone zwichen der Pampafonuation und der Patagonisch- 
bolivianischen Formation, zeigen, aber auch in der Niilie der Mar 
Chiquita und im Westen der Sił'rras. Ini Siiden des Rio Quinta uin- 
gehen sie vielfach die Lagunen jener Gegend. dereń Wasscr die Enl- 
wickelung einer ziemlich reichlichen Vegetation, hauptsiichlich von 
Griisern und Cyperaeeen. hepiinstieen, dic in vielen Fiillen die Diinen 
befestigt, auf den iminer beweglichen Mćdanos aber natiirlich keinen 
festen Ful! fassen kann.

Den schśirfsten Gegensatz zu diesen in Wahrheit ,.wiisten“  Ge- 
liinden bihlen dagegen die feuchten Niederungen, die „C a ii a d a s“ , 
mit ilirer reichen Flora, die wir an vielen Stellen in der Pampa und 
auf den offenen Feldern finden. Audi in ihnen ist es, geradeso, wie
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auf den Hiigeln, nicht so schr die groBe Żabi der vertretenen Arten, 
was diese Stelleti so variierl und damit so abweicbend von der Mono
tonie der sie umgebenden Pampa erscheinen laBt, ais vielmchr die 
Mischung von krautigen und bolzigen Pflarzen. Hier bilden Weicli- 
graser, Arten von Poa, Hordeum, Lolium, Dactylis, Phalaris usw., 
einen dicbten Rasen, auf dem sicb, besonders beirn Vorhandensein 
offenen Wassers, die eleganten Wedel der „Cortadera“  erheben (Tab. II, 
Bild 2), wahrend die Rander der Lagunen von „Juncales“  und „Totora- 
les“  eingenommen werden, oder, wo die Lagunę salziges Wasser ent,- 
balt, die „Jumes“  (Salicornia, Suaeda) sicb ausbreiten. Dberall ist der 
griine Rasen an solcben Platzen dicht besat mit Bliitenpflanzen, unter 
denen sich mancberlei Mouokotylen, Amaryllidaceen (Hypoxis), Iri- 
daceen (Alophia und Sisyrrhynchium), Commelinaceen (Flor de Santa 
Lucia) und Orchideen ( Habenaria, Pteropłossapsis und Spiranth.es). 
aber aucb die schonen „Achiras“  (Canna plan ca). auszeicbnen. An 
anderen Stellen ist der Uferrand von einer hoben und dichten Wand 
von „Canas“  (Arundo) eingefaRt. Im Wasser selbst scbwimmen „Cama- 
lotes“  ( Eichhornia und Pontcderia) oder wucbern das Tausendblatt 
(Myriophyllum brasiliense) und der Wasserstern ( Callitriche rem a). 
oder die Wasserobcrflacbe ist von Wasserlinsen oder dem zierlicben 
Wasserfarn ( Azalia)  diclit bedeckt. An Straucbern oder Halb- 
strauohern fiuden wir die Quina del campo (Cestrum pseudoąuina), 
den Malvón amariRo ( Abutilon rirpatum), auch wohl den Piquillin 
oder den Molle, zwischen denen sieli ais Srhlingpflanzen die zier
licben Globitos ( Cardiospermum), Mariposas (Jarmsia). Cucurbitaceen 
und Convolvulaceen emporranken.

2. D ie  V e g f  t a t i o n  d e r  K a m p w a l d e r .

In typischster Form tritt uns die Miscbflora zwischen Krautern 
und Holzgewachsen begreiflicherweise in den Gebieten der Ebene 
entgegen, wo Pampa- und Monteformation in engste Beriibrung 
treten, d. b. in der Nabe des Gebirres. Die TJingebung der Provinz- 
baiiptstadt zeigt uns dieses Bild sebr deutlieb auf den „Barrancas“ , 
den steilen, von trockenen oder feuehten Eiuscbnitten durchfurc.hten 
Abfallen der bocbr-elrgenen Campos zum breiten Tal des Rio Primero. 
Hier sind es vor allem die Strilucher, die dem Monte sein Geprage 
geben, weniger die sie begleitenden Griiser. Stauden und Krauter, die 
zumeist mit den auf den offenen Feldern und ganz besonders auf den 
trockenen Hiigeln ' ei-trcterei' Arten iibereinstimmen (Tab. II, Bild 3 
und Tab. ITI. Bild 4). Ans der sebr zablreicben Straucbvegetation 
seien ais wirhtigste nur angefiibrt: Di,» Espinillos, Aromas, Tnscas 
oder Cburpilis ( A coda-, Mimosa- und Prosnpis- Arten): der Molle 
(Srhinus dependent): der Pi miii lin (Cnndalia)); der Onrbrarhillo 
(Berberis); die Laga na del perro (Caesa! pinia); der Cabello de indio
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( Cassia aphylla); die Jarilla (Larrea); die Mata negra (Atamisąuea); 
die Tola (Colletia jerox ); der Poleo und der Azabar del campo 
(Lippia-Arten); der Duraznillo negro (Cestrum Parqui): die Carne 
gorda (Maytenus ritisidaca); die Sombra de toro, auch Quebracho 
flojo genamit (Jodina rhombifotia): der Cbaiiar (Gourliea), letztere 
beide haufig aucli in Form kleiner Banmcben, u. a. Auch groBere 
Baume, wie Algarrobos (Prosopis), Talas (Celtis) und Quebracho 
blanco (Aspid o sperma), feblen nicbt, und selbstverstandlich ist auch 
eine reiche Flora von Schlingpflanzen vertrelen, wie Cajctilla 
(Pithecoctenium). Cabello de angel oder Loconte (Clematis), Tasi 
( Araujia und Morrenia), Suspiros (Ipomoea und Pharbitis) usw.

Alle die erwahnten Straucher oder Baume erweisen sicb durcb 
ihre wenig dichte Belaubung, durcb ihre kleinen Blattchen und 
andere Keiinzeichen rnebr oder weniger ausgesprochen ais Xeropbyten.

In den „Moiites“ der hiigeligen Landscbaft am FuBe der Berge 
sind die Baume und Straucher yielfacb diclit mit Epiphytcn, Claveles 
del aire (Tillandsia), und griinen Halbparasiten, Ligas (Psittacanthus, 
Phrygilanthus und andereu Loranthaceae), bedeckt, dereń lebhaft 
trast in dem etwas eintonigen, graugriinen Bilde des Monte bilden. 
An viclen Stellen geben die zahlreicben Kakteen dem Monte ein be- 
sonderes Ausseben: Tunas (Opantia), Peucas), Alavas (Cereus, Echino- 
cartus, Echinopsis).

Auf die Aufzablung der sehr reicblicben Graser- und Krauler- 
flora des Monte wollen wir, ebeu wegen der groBen Zahl der Arten, 
verzichten. Das ganze Bihl des Monte campestre i.st das einer Bauni- 
oder Strauchsteppe.

3. D ie  Y e g e t a t i o n  d e r  U f e r w a l d e r .

Die aus den Bergen in die Ebene austretenden Fliisse werden 
weitbin von einer waldigen Ufervegctalion beglcitct, die die Fort- 
setzung des Monte serrauo in die Ebene binein bildet. Da viele der 
Arten des Waldes der Sierra ausgesproebene Gebirgspflanzen sind, 
so verschvviiideii naturgemaB diese Foimen beirn Wechsel des Bodens, 
d. li. in der Linie, wo das Gestein des Gebirgcs die Sedimente der 
Ebene beriihren. Ais Beispiel hierfiir sei der Coco (Fagara coco) er- 
wahnt, von dem sieli kaum einmal ein Exemp!ar in die Ebene vcrirrt 
bat. Der Grund fiir diese Erscheinung diirfte bei den bolzigen 
(iewiichsen bauptsiicblicb in der (Verscbicdenlieit der pbysikaliseben 
Bedingungen des Bodens zu suchen scin) wabrend es fiir die krauti- 
gen Arten wabrscheinlich vorwiegend die verschicdenen klimatischen 
Verhaltnisse sind, die ilinen die Existenz in der Ebene unmoglich 
maclien: die starkeren Windę, der liaufigere stark und plotzliche
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Wechsel der Temperatur, die verschicdcne Luftfeuchtigkeit und niclit 
zurn wenigstcu dic sehr viel intensivere Besonnung in der Ebene, im 
Vergleicb mit den Licbtverhaltnissen. wie sie in den Talern und 
Quebradas der Sierra herrschen. Aus diesen Griinden und durcli die 
Mischung mil Formen der Ebene ist die Zusarnmensetzung der Ufer- 
walder in der Ebene naturgemafi verscbieden von der des Monte 
serrano; iiberall aber gestattet die Lagę liings der FluRliiufe —  bis- 
weilen unterirdischer Wasserlaufe —  die Eutwicklung diebter Wald- 
bestiinde.

DaR die Arlen, die in den Uferwiildern vorkommen, zum groRen 
Teil die gleichen siml, wic die, welcbe die Kampwiilder bevolkern, 
natiirlich rnit Ausscblufi der ausgesprochenen Xerophyten, ist begreif- 
lich, wie es aucb natiirlicb ist. daR der Hauptunterseiiied zwiseben 
bciden Walderu eben durcli die Wasserfragc bedingt ist: die Moute- 
pflanzeu siud an trockene Standorte angepaRt, die Bewohner der 
Uferwalder vielleiebt nieht gerade ausgesprochene Hygropbyten, aber 
doch vielfacb Pflanzen mit hygrophilen Merkmalcn.

Scbon von weither maclien sich die FluRlaufe baufig dureb die 
Weidenbaume bemerkbar, von denen beide in Argentinien vorkom- 
mende Arten vertreten sind: vor allem die Trauerweide, der Sauce 
Horón (Sali:c babylonica), dazwischen, weniger haufig, und mebr in 
der Nabe der Berge, seltcncr weiter unten in der Ebene, der Sauce 
criollo oder Sauce Colorado (Salix Humboldtiana). Dazu kominen 
der Tala und ziemlich baufig verwilderte Feigenbaume, aucb wobl 
hin und wieder cine Soinbra del toro (Jodina) oder aucb ein Mistol 
(Zizyphus), ein Membrillo silvestre (Ximenea americana), sehr ofl 
auch die strauchigen Saucos (Hollunder, Sarnbueus australis), Chos- 
nos oder Senes (verscbicdcne Cassia-Arten) und Carąuejas ( Baccharis 
articulata), die kletternden Straucber oder Ilalbstraucber Mikania, 
Laseguea, der Tasi ( Araujia sericifera), der Mechoacan ( Maripa 
megapotarnica). die Sacha-huasca (Dolicliandra cynanchoides, eine 
walire Lianę), die Mariposa (Janusia), die Globitos (Cardiospermum) 
und viele andcrc. Audi die Osterluzci ( Aristolochia fimbriata, in 
Argentinien Buclie de pavo oder Patito genannt), der Locontc (C.lema- 
tis Hilarii) und die Parra plumero (Ciem bonariensis) und die Pas- 
sionsblume (Passiflora coerulea) fehlen nicht. Im Schatten der Baume 
gedeiht eine reiche Flora krautiger Pflanzen, unter denen der Scbier- 
ling (Cicuta genannt, botaniscb aber niclit diese Gattung, solidem 
Conium maeulalum), der Fencbcl (Foeniculum) und die Viznaga 
(Arami visnuga) ofl eine rcchl crbebliche Hohc und Breite erreieben, 
wahreiul die Goldrute (Romerillo amarillo, Solidago microglossa) 
durch ihre leuchtend goldgelben Bliitenstande das Herbstbild des 
Waldes versclibnern. (Tab. III, Bild 5, und Tali. IV, Bild 6.)
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4. D ie V f  g e t a t i o u d e r  S a l i n  en.

Wir łialten bereits die Niederungen mit salzigern Boden erwahnt, 
meist von geringerer Ausilehimng, die sieli an vielen Slellen der 
Pampa finden, odcr aucli die Lagunen mit hrackigem oder salzigem 
Wasser, und die an ihren Bandem lebende Vegetation. Solche Salz- 
lagunen von riesigsten Ausniaben und starkster Konzentration finden 
sicb in der cordobeser Ebene zwei: die S a l i  n as  G r a n d e s  ini Nord- 
westen der Provinz, die M ar C h i q u i l im Nordosten. Beide werden 
durcli Bacbe oder Fliisse, die aus den cordobeser Bergen oder den Ge- 
birgeu weiter im Norden in die Ebene iibertreten, dauernd mit Wasser 
versorgt, das aus diesen tiefgelegenen Staubecken aber keinen AbfluB 
hat und durch Verdunstung zu immer starkerem Salzgehalt gekommen 
ist. (In der Mar Chiąuita betragt die Konzentration etwa 6% und dar- 
iiber, in den Salinas Grandes kommt es wabrend der trockenen Jabres- 
zeit zur volligen Aussclieidung festen Salzes.) Die Flora, die wir in 
der Nahc dieser mebrere tausend Quadratkilometer grofien Salz- 
wasserlagunen finden, besitzt selbstverstandlich einen ausgcsproeben 
halophilen Charakter, da der Boden an ibrem Rande an vielen Stellen 
so salzreicb ist, dali das Salz ais Ausbliihungen auf der Oberflacbe 
direkt siclitbar ist.

Die Salinas Grandes sind von einer Steppe umgeben, dereń 
Boden, reich an Tosea dura. streckenweise wie mit einer diinnen 
Scbneeschicbl bedeekt erscheint. In dieser Steppe finden sieli zahl- 
reichc „Inseln“ , besonders mit Zygophyllaceen und Kakteen beslan- 
(len, urn die lieruin Graser und Salzpflanzen einen Teppicb bilden. 
wenn aucli gewiihnlich keinen zusammenbangenden. Der Charakter 
dieser Vegetation ist aber, was ausdriicklicb bervorgeboben sei, vor 
allem xeropliil, erst in zweiter Linie halophil. Die strauchigen, 
gruppenbildendcn Gewacbsc sind vor allem: die Zygophyllaceen 
łietarno (Bulnesia retamo und B. foliosa), Jarilla (Larrea curieifolia 
und L. divaricata) und der Rodajillo (Plectrocarpa tetracantlia), so
wie die Kakteen Carilón oder Quisco (Cereus Forbesii), Quirnilo und 
Penca (Opuntiu ąuimilo und O. diademata). Ais Begleitpllanzcn sind 
zu nennen: Brea (Caesalpinia pruecox), Barba de tigre (Prosopis 
sericantha), Cacbiyuyo (Halopeplis Gillipsii), Pało eruz (Tabebuia 
nodosa. ein niedriges Baumchen), ais vorlierrschende Graser: Ar len 
\on Monaitłhochloe, Munroa, Routeloua und Miihlenbergia. (Tab. IV, 
Bild 7.)

Die Flora der Mar Chiąuita zeigt viele gemeinsame Arten mit 
der der Salinas Grandes, unterscheidcl sieli aber doch wesentlicli von 
dieser. Dic Umgcbung des groOcn Salzsees zeichnet sich aus durch 
die breite Zonę ibrer sumpfigen IJfer, dic mit Salz bedeekt und voll- 
kommen frei ist von jegliclier Bauinve,getation, dereń Flora nur von
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krautigen oder strauchigen, typischen Halophyten gebildet wird. Erst 
in einigcr Eutfernung vom offenen Wasser breitet sicb eiue Zonę 
zicinlich dichten Montes aus, der sieli aus Baurncn, Straucbern, 
Stauden und Grasern zusammenselzt.

Auf dem salzbedeckten Gelande der ersten Zonę finden sieli 
Straucher, wie Carne gorda ( Maytenus vitis ideaea), Molle blanco 
(Gymnosporia spinosa), Retortón (Prosopis strombulijera). die 
fast blaltlose Tricomuria usillo (Usillo, eine Malpighiacee) und Gru- 
hamia bructeata (Portulacacee), ain Uferrande selbst Cachiyuyo (Atri- 
plex pamparum), Juine (Spirostaehys euginatu), Jurne blanco (Suaedu 
maritimu), die alit* wahre Dickichte von betrachtlicher Hohe (iiber 
2 m) bilden kbuueu, ni elit zu vergessen die im salzigen Schlamuie 
wacbsende Sauguinaria (Sulicorniu jruticosa).

Den Monte bilden vorwiegend: Chauar, Mistol, Quebracho blanco, 
Garraliato blanco (Acucia furcata), Brea (Cuesalpinia praecox), Tala 
(Celtis), Espinillo und Tusca (/4caci«-Arten), Rama negra (  Atumisąuea 
emurginuta), Molle pispo (Schiniis huingan), Coniida de burro 
(Lycium-Arteu) u. a.

Auf den Abhangen wacłisen Weiden, Pało de leche ( Colliguayu) 
und Queuua hedionda (Chenopodium hirciuum). an den Randern der 
zahlreicben Wasserldclier die Totorilla (Cyperus rotundus), bisweilen 
ausgedehnte Rasen liildeml.

Alles in allem ist also die Vegetatiou der Mar Cliiquita ausge- 
sproclien balopliil, im Gegensatz zu der vor allem xeropliilen Flora 
der Salinas Grandes. Im Weslen und Norden der Mar Chiquita ver- 
schwimlen die bolzigeu Gewiiclise niebr und inehr; nur in der Nalie 
einigerLagunen mit siiBem Wasser finden sicb noch einige Algarrobos, 
Glianares, Quebracbo blanco, slraucbige Talas und der iiberall biiufige 
Usillo, und ais ilire Beglciter Cachiyuyo, Jurne und Vidrea colorada 
(beides Spirostaehys- Arten), Kniitericb, Carqueja. Vidrea blanca 
( Suueda), Totorilla (Cyperus) und Junco (Scirpus riparius), am 
Wasser bzw. im Wasser Pfeilkraut ( Sagittariu), Froschloffel (Echino- 
dorus), Duraznillo dcl agua (Jussieuu longifolia). der Carnalote Hete- 
luntheru litnosu und der eineui vierbliittrigen Klee ahnelnde Wasser- 
farn Mursilia polycarpa.

II. Die Vegetation der Sierra.
Was ais S i e r r a  bezeiebnet wird, sind in Wrirklicbkeit drei ver- 

sebiedene, von Norden nacb Siiden verlaufende, parallele Gebirgs- 
ketten oder Gruppen, die dureb breite Taler voneinander getreunt 
sind: die Sierra Grando, auf der ostlichen Seite vou der Sierra Chica,



auf der westliclien vou der Sierra de Pocho und der Serrezuela be- 
gleitet. Alle drei Kellen zeigen den fur alle siidamerikanischen Ge- 
birgsziige charakteristischen Aufbau: das allmahliche Ansteigen von 
Oslen her, den steilen, bisweilen fant senkrechten Abfall nach Westen. 
IN a cli Norden zu teilt sich jede der Kctten in mehrere niedrigere 
Holienziige, die sieli allmahlich in der Ebene verlieren, im Siiden 
endet jede in eineni einfaclien, immer mehr an Hohe verlierenden 
und schlieBlich unter der Pampa verschwindenden Zuge. Die hoch- 
sten Erhebungen erreicht die Sierra Grandę, dereń Riicken durch- 
schnittlich etwa 2000— 21C0 m hoch sind, die aber in einigen ihrer 
Cerros zu sehr viel machtigeren Hohen aufsteigt: in den Gigantes bis 
2370 m, im Cliampaqui bis 2880 m. Die Hohe der Sierra Chica variiert 
zwischen 500 und 1500 m; nur ihre liochste Erhebung, der Cerro 
Uritorco bei Capilla del Monie, erreicht nahezu 2000 m. Die unbe- 
deutendsten sind die westliclien Ketten mit durchschnittlich nur etwa 
1100— 1200 m Hobe und wenigen Erhebungen bis auf 1650 m.

Das Langstal, das die Sierra Chica von der Sierra Grandę trennt, 
miindet im Norden in den Niederungen der Salina6 Grandes, im Siiden 
in der Pampa; auch das im Westen die Sierra Grandę begrenzende 
Langstal offnet sich nach den Salinas im Norden mit groBer Breite, 
wahrend es sich nach Siiden zu stark verschmalert.

Die Abhange aller Sierras sind von einer reichen Baumvegetation, 
dem Monte serrano, bedeckt, die in den Quertalern besonders iippig 
entwickelt ist und bis zu etwa 1700 m Hohe aufsteigt. Aus den Quer- 
talcrn der Sierra Chica tritt der Wald in die Ebene hinaus und setzt 
sich dort, wie schon ausgefiihrt, in den Uferwaldern der FluBlaufe fort. 
Die Bergriicken, die, besonders in der Sierra Grandę, die Form von 
weiten Hochflachen besitzen (an anderen Steilen bilden sie mehr un- 
rcgelmaBige Felsenkarnme), entbebren rneist vollig der Baumvegeta- 
tion und prasentieren sich vielfacb ais weite Grassteppen, vom Volke 
ais ,.Pampas“  bezeichnet. 1

1- D ie  V e g e t a t i o n  d e r  S i e r r a  C h i c a .

An Arten ist der Bergwald nicht sehr reich, und wena er auch 
in den yerschicdenen Gegenden der Sierra in seiner Ziisainniensetzung 
nicht einfbrmig ist, so herrschen doch einige wenige Arten iiberall in 
ausgeBprochener Weise vor; sie sind es, die der ganzen Sierrayege- 
tation einen ganz bestimmten Charakter geben. Ais Charakterbaum 
kann der Molle de lieber (Lithraea molleoides) betrachtet werden, ller 
ganz und gar auf die cordobe6er Berge bcschrankt ist und bald dichte 
Walder bildet, bald zwischen den Felsen der offeneren Hangę oder der 
Aachen Bergriicken in mehr oder weniger isolierten Baumgruppen
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auftritt. Sein allerorten haufiger Begleiter isl der Coco (Fagara coco), 
der aber meist nicłil sehr ausgedehnte Bestande bildet, sondern rnebr 
▼ereinzelt oder in kleineren Gruppen zu waclisen pflegt. Sein tiefstes 
und sein hdcbstes Yorkommen bei 500 bzw. 1.700 rn iiber dem Meere 
zeigt die Grenzen des Monte serrano an. (Tab. V, Bild 8.)

Zu diesen beiden Hauptvertretern der Baumvegetation gesellen 
sicb »n Bauincn: Algarrobo, Tala, Quebracbo blanco, Saucc eriollo, 
Chańar, Tala falso (Bougainrillea stipitata) und Manzano del carnpo 
(Ruprechtió córy folia, der aber seinen argentinischen Natnen wenig 
verdient und plier ais baumformigeHaselnuR bezeiclinetwerden niiiBtc); 
an ' Strauchern: Espinillo, Tusca, Garrabato (Acacia-Ar ten), Molle, 
Piquillin, Durazno de la sierra (Kageneckia), Guayacan ( Porlieria), 
Roirierillo (Heterothalamus), Chilca (Flourensia), Tola (Colletia), gc- 
lcgentlieb' aucll Jarilla (Larrea) und an rnaneben Stellen Ricinus (ur- 
spriinglich wohl angepflanzt und verwildert, bisweilen —  so am FuBe 
des Pan de Aziicar bei Coscjuin —1 wabre Waldchen bildend). Eine 
weniger arten-, ais individuenreicbe Flora von Stauden, Krautern und 
Grasern bildet die Bodenflora des Waldes und der offencn Taler.

Die aufgezablte Flora ist mit fast allen ihren Arten iiberall in 
der Sierra Cbica anzutreffen, wenn audi die Haufigkeit ilires Vor- 
kommens niclit allerorten die gleiche ist.

Bemerkenswert ist, daB einc Reibe von Formen im Siiden einer 
Linie, die ctwa dureb den Kio Tercero arriba (Rio Grandę und 
Rio Durazno) gegeben ist, vollkornmen felilt, im Norden dieser Grenz- 
linie dagegen baufig vorkornmt, was seinen Gruml wobl in der geringe- 
ren Hbbe der Berge im Siiden und der darnit verbundenen groBeren 
Trockenheit des sudlicben Gebictes baben diirfte. So finden sich (wenn 
auch niclit sebr haufig) im Norden, fehlen aber im Siiden die (bisher 
ntrch niclit aiifgefiihrteii) Formen; Mistol, Quebracho Colorado, Mato- 
lapachillo (Eugenia cisplatensis), Mistol del zorro oder Molle Colorado 
(Castela coccinea), Alpataco (Prosopis campestris, ein niedriger, oft 
nur wenige Zentimeter bober, sebr dorniger Strauch, der an manchen 
Stellen starli vorberrscht), die Palnie Trithrinax und die Kakteen 
QuiiniIo (Opuntia) und Quisco oder Cardón (Cereus Forbesii).

2. D ie  Y c g e t a t i o n  d e r  S i e r r a  G r a n d ę .

Die Yegetation des Zentra!massivs der cordobeser Gebirgsziigc 
laBt, nacli den Holieu, deutlich ilrei Zonen untersebeiden:

a) Die Zonę des Monte serrano, die vom Grunde der Taler bis auf 
elwa 1700 m Hdhe reiclit;

b) die Zoile des Bosque de tabaquillo, zwisclien 1700 und 2000 ni; 
. c) die Zoue der Alpenweiden, oberbalb 2000 rn.
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a) D ie  Z o n ę  d e s  M o n t e  s e r r a n o .

Der M o n t e  s e r r a n o  (Tab. V, Bild 9) bedeckt in der Sierra 
Grandę, ebenso wie in der Sierra Cbica, die Ahhange der Bergc und 
nimrnt die Quertaler ein. Seine floristische Zusarnensetzung ist im 
wesentlichen die gleiche, wie in der Sierra Cbica; docli treten auf der 
Westseite einige Bauin- und Straucbarten auf, die im Osten feblen oder 
nur auBerst selten anzutreffen sind, wie der Quebracbo colorado, der 
Mistol, der Mato und die Palnie Trithrinax. Sie finden sicb fast nur in 
den breiteren Tiilern und auf offeneren Bergriicken, verschwinden 
aber in dichteren Waldern und ganz besonders in den Quebradas. Bei 
etwa 1700 m findet die Zonę des Monte ihre Hóbengrenze, die, wie 
friilier erwahnt, durcli ilas Vcrcbwinden des Coco deutlich gekenn- 
zeichnct ist. An die Stelle des Monte tritt nun eine Vegetationszone 
mit Arten, die in den tiefer gelegenen Regionen entweder vollkommen 
feblen, oder nur ausuahrnsweise einnial zu finden sind, und in der zwei 
Baumarten ais besonders cbaraklcristiscbe Formen ersclieinen: der 
Tabaąuillo (Polylepis rncemosa) und der Iloreomolle oder May ten 
( Maytenus bonria).

b) D i e Z o n ę  d e s  B o s q u e  d c  t a li a q u i 11 o.

Der T a b a ą u i l l o  (Polylepis racemosa) ist ein Baumchen von 
ziemlicb unregelmaBigem Wuchs, das an windgescbiitzten Stellen bis 
8 rn boch wird, an exponierteren Slandorten und besonders auf freieren 
Hbhen aber nur nocb ais Strauch erscheint. Er waclist stets in inelir 
oder wcniger dicbten Bestanden und bildel zwischen 1700 und 2000 m 
einen wahren Waldgiirtel (Tab. VI, Bild 10). Seinen Namen bat er 
erbalten wegen der braunen, blattrigen, Tabakblattern alinlicben 
Borke, die das Wasser von Regcn und Tau wie ein Scbwamm zuriick- 
halt; aus diescrn Grundc sind der Starmn und die Astę stets reichlicb 
mit Flccbten, Moosen und Epipliyten bedeckt, wie audi mancbe Pilze 
dort ein selir geeignetes Medium fiir ilire Entwicklung linden.

Einen starken Gegensatz zuin Tabaąuillo bildet der Horcomolle 
(Maytenus boaria), ein scblanker, bis 10 in bober Baum von geradem 
Wuchs und eleganter Gestalt, dessen glatte, graue Bindę stets frei ist 
von Epipliyten und Parasiten. Er ist eigentlich ein Baum der Kordil- 
lere, in der seine Verbreitung im Siiden bis Neuąuen reicbt: seiue 
Nordgrenze findet er in der Sierra von Córdoba. Der Tabaąuillo da- 
gegen ist ein Baum des Nordens (Tucuman, Salta, Jujuy, Bolivien, 
Peru), der in der Sierra de Achała seine arn weitesten nach Siiden 
reirhendc Verbreitung bat.

Der H o r c o m o l l e  ist iin Tabaąuillowalde ziernlich selten und 
bildet vor allem liiemals gescblossene Bestande von groBerer Aus- 
debnung. Haufiger siud dagegeu ais Begleiter des Tabaąuillo einige
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Straucher, Halbstraucher oder Krauter anzutreffen, wie ller Pito oder 
Suncho (Escallonia), Quebrachillo (Berberis), Cbosuo oder Mistolillo 
(Cussia Hookeriana), die Zarzamora ( Rubus jamaicensis), Sacbapera 
(Acnistus australis), die Carquejas (Baccharis-Arten), Oreja de gato 
(Hypericum), verschiedene Leguminosen, Labiaten, Kompositen u. a., 
dazu zablreicbe Gramineen und auch Farne, alles Arten, denen wir 
aucli in den tiefer gelegenen Waldern begegnen.

c) D ie  Z o n ę  d e r  A l p e n w e i d e n .

Oberhalb der Grenze des Tabaąuillowaldes yerscliwindet jeder 
Baumwuchs yollkonimen, und nur niedrige Straucher, Stauilen, 
Krauter und Graser bilden dort eine imrner sparlicher werdende 
Vegctation von Steppencharakter, wie sie aucb die zwischen den 
Quertalern liegenden Bergriicken unterhalb der 2000 m-Grenze ein- 
nimmt, auf denen sie nocb yielfach vermiscbt ist mit Arten, die aus 
der Formation des Monte serrano stamrnen. Die Vegetation der wald- 
freien, bbchsten Hoheii zeigt also den gleichen Charakter, wie wir 
ihn in allen Hochgebirgen oberhalb der Bauingrenze beobachten, und 
wird deshalb ais die Vegetation der „ A l p e n w e i d e n "  (Prados 
alpinos) bezeichnet (Tab. VI, Bild 11). Ihre Zonę erstreckt sich 
iiber alle Hbhen des Zentralrnassivs: die Pampa de Acliala mit iłiren 
(be6onders siidlicheii) Fortsetzungen, dereń Boden fast ausschlieBlich 
granitisch oder gneisisch ist. AuBerhalb der Sierra Grandę findet sich 
Alpenweidenvegetation nur nocb auf dem Cerro Uritorco bei Capilla 
del Monte (1950 m) und dem sehr viel nieilrigeren Cerro Totorilla 
im Osten von Dean Funes (1150 rn).

Die Hauptvegetation der Alpenweiden bilden Graser und 
Krauter, die es verstanden haben, sich den bestandig webenden, starken 
Winden und der sehr intensiven Besonnung anzupassen. Nur wenige 
strauchige Gewachse, wie Quebracbillo, Tola, Molle oder auch die 
harten Polster der LIareta ( Azorella biloba), fristen zwischen Felsen 
ein kiimmerliches Dasein.

An vielen Stellen der Grenze zwischen Waldzone und Alpen
weiden zeigt der Boden einen feucliten, mehr oder weniger sumpfi- 
gen Charakter, zum Teil aucb offene Wasserlócher oder kleine 
Lagunen, aus denen Bache iliren Ursprung nehrnen. Es sind das 
griine Flecke in sonst pampaabnlicher Umgebung, auf dereń von 
Cyperaceen und Grasern gebildetem Teppich Bliitenpflanzen, wie 
Calceolariu, Enzian (Gentiana acbalensis), Canchalaguas (Sisyrrhyn- 
chium-Arten), HahnenfuB, Wegerich u. a., einen freundlicben 
Schmuck bilden, und gewaltige Escorzoneras (Eryngium-Arten) ilire 
starren, stacheligen Schwerter erbeben.



3. D ie  V e g e t a t i o n  d e r  S i e r r a  de  P o c h o  u n d  
S e r r e z u e l a .

Die Flora dieser Hohenziige, die auch das breite Tal, die „Ense- 
nada“ , zwischen ihnen und der Sierra Grandę einnimmt, gleicht im 
wesentlichen der Baum-, Strauch-, Krauter- und Graservegetation der 
Sierra Grandę, besonders des wcstłichen Teiles dieser. AuBer der 
Mebrzahl der im Monte serrano vorhaudenen Arten seien besonders 
hervorgehoben: der Ancoche (Vallesia glahra, eine Apocynacee) und 
der 01ivillo oder Tintillo (Monttea Schickendantzii, eine Scrophula- 
riacee), der erste ein Baumchen, der andere ein Straucb (seltener 
ebenfalls baumfdrrnig), beide ziemlich selten. Zahlreiche Pencas und 
andere Kakteen wachsen zwiscben den Felsbldcken der Abhange und 
Bergrucken, und Paja blanca (Stipa ichu) und viele andere Graser 
bedecken sowohl diese, wie den Boden der breiten Taler. An nian- 
cben Stellen bilden die Palmę oder die ricsigen Cardones (Cereus 
Forbesii) weit ausgedehnte Walder (Tali. VII, Bild 12 und 13).

DaB die Eusenada, die sieli von Salsaeale bis Mina Clavero er- 
streckt. einen alten Meeresgolf darstellt, ais dessen Dberreste wobl 
die Salina de Pocho mit iliren Lagunen und dereń Verlangerung, die 
groBe Cienaga, anfzufassen sind, dafiir spricht der ausgesprochen 
balophilc Charakter, den viele ihrer Pflanzen zeigen, und der der 
Vegetation dieses Gebietes ein Geprage gibt. das dem der Vegetation 
der Salinas Grandes durchaus gleicht.

Die pflanzengeographischen Verhaltnisse der argentinischen 45
Provinz Córdoba.



Die Plum ier-Ausgabe vom Jahre 1713.
Von Dr. Rudolf W a g n e r  (Wien).

Die Scbriftęn von C h a r l e s  P l u m i e r  (1646— 1704) haben 
ibren Iiiferpreten in I g n a z  U r b a n  gefunden, dem verdienten 
Herausgcber der „Symbolac Antiilana*"', der infolgc dezennionlanger 
Bescbaftigung mit der westindiseben Flora wie kein anderer dazu 
berufen war. „ P l u m i e r s  L c b e n  u n d  S c h r i f t e n  n e b s t  
e i n e m  S e h l i i s s c l  zu s e i n e n  B 1 ii t e n p f  1 a n z e n11 lautot der 
Titel der im fiinflon Bandę der Beiliefte zu F e d d e s Repertorium am 
20. Juni 1920 crsehienen Abhandlung. Nachdem er P l u m i e r s  
„Dcscriptions des plantes de l’Amerique“  zitiert, das auf 100 vom 
Autor selbst gezeichneten Tafeln Pflanzen von Santo Domingo dar- 
stellt, ma elit er Seite 12 folgende Bemerkung: „Von vorstebendem 
Werk muli noch eine zweite Ausgabe vom Jahre 1713 existieren, die 
ieb nur verzeichnet findę bei W. T r e l e a s e :  The S t u r t e v a n t  
Prelinnean Library of the Missouri Botanical Garden, in Fourth 
Report o f the Missouri Botanical Garden (1896) p. 187, mit den 
Worten „ P l u m i e r  Charles: Descriptions des plantes de PAmeriąue. 
Paris 1713. 1 Vol. Fol.“  Olme Zweifel ist diese Ausgabe mit dem
Werke identisoh, welches B u r i n a n  in seiner Editio Seite 3— 4 der 
Yorredc mit den Worten erwahnt: „Dolendum eerte, vcl potius 
indignandum est, Parisinos Bbtanicos hujus viri operain adeo negle- 
xisse, ul liullas sane Plantarum harum rariorum ae maxime desidera- 
tarum ieones ediderint post annum 1713, quae ultima est Stirpium 
Amcricanarum ekdosis.“

Nun besitzt tatsachlich die Nationalbibliothek in Wien, wie jctzt 
die friiherc k. k. Ifofbibliothek liiiJBt, b e i d e  Ausgaben, die sieli nur 
durrh die Jahreszahl untcrscheiden: im ersteren Falle M.DC.XCIII, 
im zweiteu M.DCC.XIII. Ad calcem finden wir in beiden Fiillen 
den Vermerk

A PABIS, DE LTMPRIMER1E ROYALE.
Par les soius de JEAN ANISSON. Directeure de ladite 

Imprimerie.
M. DC. XCIII.
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Die Ausgabe von 1693 ist in der Wcise gebutrden; datt; der Tcxt 
zwischen die Tafeln eingefiigt ist, wahrend bei der zweilen Tafeln 
und Tcxt getrennt sind.

Wahrscheinlich bandelt es sieli bei der „Ncuausgahe11 nur tim die 
nicht abgesetzten Exemplare der ersten, eine Praxis, diie deri 'daimali- 
gen Verlegern durcbaus nicht fremd war. und fur die das Werk vbn 
G a r i d e l 1) eine hiibsche Illustratioń liefert: finden śieb doeh in 
der zweiten Ausgabe die Druckfehler der ersten in identischem V'er- 
zeirbnisse.

Das P 1 u m i e r - Exemplar von 1693 ist unbekanntcr Ilerkunft, 
da der auf dem Vorsatzblatt vorbanden gewesene Marne wcggeschnit-, 
ten ist. Interessanter dureh seinen einstige.n Besilzer ist die Ausgabe 
von 1713: tler in gelbes Maroąuinleder gebundene Folianł tragt auf 
dem Riicken das klcine Wappen des Prinzen E u g e n  v o n  S a y o y e n 
(1663— 1736), auf dem Deckel das grpfto mit den Schildern- der 
Hauser C a r i g n a n  und S o i s s o n s .  Die etwa 15 000 Bandę, urn- 
fassende Bibliothck des ungemein yielseitigen und kunstsinnigen Feld- 
lierrn und Staatsniannes 2), der selbst im Lagcr vor Belgrad 1688.nocb 
Zeit fand, den Ankauf der beriihmten labulae Peutingcrianae zu ye.r- 
anlassen, der altesten erlialtenen Kartę des romischen Reiches, kam 
1738 dureh Kauf in den Besitz Kaiser Karl VI. In seiner 1835 
crschienencn „Geschichte der kaiserl. konigl. Hofbibliothek in Wien“  
schreibt der damalige erste Gustos Ig. Fr. Edlcr von M q,sel 
Seite 136— 137: ,.Die anschidichste und werthvollste Bereicherung 
aber, dereń die Hofbibliothek sieli je, bis auf den heutigen Tag, mit 
Einem Małe zu crfreuen hatte. empfing się (157) im Jahre 1738. Der 
Kaiser kaufte namlich die ebenso zahlreicbe wie kostbare, ais zierliche 
und wohlerhaltene Biicher- und Kupferstichsainmhing des, ais aus- 
gezeichneten Fehlherrn. wie ais grofimiitigen Fordercr der Wissen- 
sehaften und Kiinste beriihmten Prinzen E u g e n  v o n  S a v o. y e n ,  
den bekanntlieh im Jahre 1737 (richtig am 21. April 1736) der Tod 
seinem Monarehen und der Welt entrill, von dessen Erbin. V i e t o r i a  
v o n  S a v o y e n .  yermiihlten Prinzessin von S a c h s e n - H i 1 d - 
b u r g h a u s e n ,  um eine lebenslanglich jabrlicb zu zahlende Ilente 
von 10.000 Gulden.“  Ubrigens mag bemerkt sein, dali diesor fiir 
damalige Zeiten sebr bedentende Betrag nur ein paar Jahre gezalilt *)

* )  ( i  a r  i d c l ,  Picrre Joseph: Histoire des plantcs qui naissent aux environs 
d ’ Aix et dans plusicurs autres endroits de la Provenoe . . . Aix, cheZ Joseph D a v i d. 
Kolio X X X IX , X LII, S22 p., ind. 100 tah.

P r i t z e l  hemerkl dazu (Thes. lit. Bot. Ed. nova, 1872) p. 117: „Snnt novi 
ijtu li: Paris, eliez ('.harles Onnoiid. 1799. Paris, ehez A: U. Goustelicr et apud 
etindem 1723; sod impressio ipsa est prineeps Acpiitana anni 1715“

und ilazn eines Miieenas; eine nie vor oder nachlier erreiehte Coiidunation. 
Seine Grahkapelle hefindet sieh im Stepliansdoni in Wien.
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werden muBte, da die Prinzessin friihzeitig starb. Nach dem Zeug- 
nisse3) des Dichter J e a n  B a p t i s t e  R o u s s e a u  (1670— 1741) —  
nicht zu verwechseln mit dem Philosophen J e a n  J a c ą u e s  R o u s 
s e a u  (1712— 1778) —  hat Prinz E u g e n trołz reichlicher ander- 
weitiger Beschaftigung —• er war u. a. Generalstatthalter der damals 
ósterreichischen Niederlandc —  kein Buch zum Buchbinder gegeben, 
das er wennschon nicht iminer gelesen, so doch durchgeblattert und 
angesehen hatte. Wie M o s e 1 bemerkt, „war er an Yielseitigkeit 
selbst dem Prince de L i g n e  iiberlegen, von einigen Staatsmannern 
wje R i c b e  l i e u ,  M e t t e r n i c h  und D i s r a e l i  nicht zu reden.“ ł)

Die Bticher der Bibliotheca Eugeniana sind im Prunksaal der 
ehemaligen Hofbibliothek aufgestellt, und je nach dem Inhalt in ver- 
sehiedener Farbę gebunden, so die naturwissenschaftlichen —  unglaub- 
lieh zahlreich die botanischen -— gelb, die medizinischen rot, die theo- 
logischen Schwarz etc., alles in Maroquinleder. DaB iibrigens die 
ersten Nachrichten iiber dessen Herstellung von jenem B r o u s s o n e t  
(1761— 1807) stammen, dessen Name durch den Papiermaulbeer- 
baum vere.wigt ist, dic Broussonetia papyrifera Vent., diirfte recbt 
wenig bekannt sein.5) *)

*) Lettres de R o u s s e a u  sur differens sujets. Geneve 1749. T. I. Part 2. 
p. 99,100, zitiert nach M o s e 1 1. c. S. 139— 140.

ł ) Charles Joseph Fiirst von L i g n e  (1735-—1814), kaiserlirher Feldmarschall; 
Armand Jean D u p l e s s i s ,  Herzog von R i c h e l i e u  (1585— 1642), Kardinal 
und Staatsmann, Klemens Fiirst M e t t e r n i c h  (1773— 1859), der aus kurkolnischer 
Familie stammende osterreichische Staatskanzler; Benjamin D i s r a e l i ,  spater 
Earl o f B e a c o n s f i e l d  (1804— 1881), Staatsmann und politischer Romanschrift- 
steller von hoher Begabung, aber sehr umstrittenem Charakter.

*) Pierre Marie Augustę B r o u s s o n e t ,  geb. in Montpellier und 1807 
daselhst gestorben, war seit 1803 Professor der Botanik und Z oologie daselbst und 
vorher franzosischer Konsul in Santa Cruz de Tenerife. Er bereiste die Kanaren 
und M arocco, und sandte viele Pflanzen an Karl Ludwig W i l l d e n o w  
(1765— 1812) nach Berlin. Ober die Ledererzeugung vergl. B r o u s s o n e t :  
M emoire sur la maniere de preparer les maroecains a Fez et a Tetuan. (Tilloeh, 
Phil. Mag. V . p. 14— 16 T17991; Paris, Mem. de 1’Inst. V. 81— 88). Ein Teil seiner 
M iterialien wurde auch von dem spanischen Botaniker Antonio Jose C a v a n i l l e s  
(1745— 1804) bearbeitet: „D e las piat nas <jue el ciudadano Augusto B r o u s s o n e t  
colectó en las costas septentrionales de la Africa y en las islas Canares". (Madrid, 
Anales de las Ciencias Naturales III. p. 5— 78, 1801; 1. c. IV. 52— 109, 1801).

Obrigens wirkte B r o u s s o n e t  in Montpellier ahnlich wie Nikolaus Joseph 
Freiherr von J a c q u i n (1727— 1817) in W ien : er fiihrte das L i n n e i s c n e  
S y s t e m  ein. Leider sind Briefe L i n n e s  vor einigen Jahrzelinten von W ien 

us nach Nordamerika verschachert worden.
AuBer der Gattung B ro u sso n etia  Vent. ware noeh die in Portugal verbreitete 

C a m p a n ula  B ro u sso n etia n a  R. & S. zu erwahnen, die vom Index Kewensis mit 
C . L o e flin g ii  A.DC. identifiziert wird.



Die Pfłanzendarstellungen des Malers 
Johan Christian Claussen Dah! (1788-1857).

Mit Tafcl 13— 16.

Von F r i l z  M a t t i c k .

Einleitung.

1938 fcierten Norwegen und Deutschlaml tlen 150. Jahrestag der 
Gchuri des Malers J o h a n  C h r i s t i a n  C l a u s s e n  D a h l ;  Nor- 
wcgen, weil er einer der groBton Solinę dieses Lainles war und an 
des eń kulturcllcr Enlwicklung reichen Anteil hatte, und Deutschland, 
weil cr hier in Dresden seine zweite Heiniat gefundcn hatte, mit der 
ihn zahlreiehe Bandę his zu seinem Tode verkniipften.

1937 feierte Norwcgen durcli eine umfasscnde D a h l -  Ausstellung 
die 100-jahrige Wicderkelir der Begriindung der Nationalgalerie in 
Oslo durch Da h l .

Beim Betrachten einiger Bilder D a li 1 s in Dresden und Kopen- 
hagen war mir die auBerordentliehe Naturtreue anfgefallen, mit der 
im Vordcrgrundc seiner Landschaflshihler die vcrschiedenartigsten 
Krauter, Straucher und Biiiime dargestellt sind, und in der National
galerie Oslo Liherraschten mich zwei Bilder („Studie von Prasto“ , 
lafel 13, und „Frcdensborg“ , Tafcl 14), denen man geradezu ansieht, 
daB es D a h l  hierbei viel weniger auf die Landschaft sellist ankam, 
somirrn daB ihn in crster Linie die so verschiedenartigen Lc.bens- 
formcn und Hahitus-Eigenarten von typischen Vertretern aus den 
verscliicdensten Pflanzengruppen gefesselt und zur Darstellung ver- 
lockt liatten.

Ich habe deshalh ycrsucht, im Folgenden zusammenzustellen, 
welche Pflanzen D a h l  auf den ynir hckaniitcn Bildern dargestellt hat, 
und zu untersuchen, inwiefern diese Darstellungen auf einem ein- 
gchenden Naturstudium D a h 1 s beruhen und welche Beziehungen 
und Neigungen D a h l  iihe-rhaupt mil der Natur verbanden und mit 
den Naturwissenscliaftlern, denen er viele Auregungen verdankt.

4Fedde, Kcpertorium, Beiheft CV1
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Meilie Stuclie kann nieht ctwa crschopfend sein, da icli noeh keine 
Gelegonhcit liatte, ilic zahlreiclien in Bergen befindlichen Bildcr 
D a h 1 s selhst zn sehen und in Hinsieht auf etwaige Pflanzendar- 
stellungen zn lietraehten; sie soli vielmehr nur alsAnregnng aufgefaBt 
werden zum liebevollen Versenken in das Werk D a h 1 s. — Die Wieder- 
galtcn D a li 1 scher Gemsldc in Buclicrn, auf denen solche Einzelheiten 
naturgemaB verschwind<n, lassen allerdings nur wenig ahnen von dem 
Reichtum an Einzelheiten, den das Betrachten der Originalwerke er- 
kennen liiBt.

Eine umfassende Darstellung des Lebcns von J. C h r. C 1. D a h 1 
liat A. A u b e r t gegehen in seinem Buche „M a l e r e n j .  Chr .  Da h  P", 
Kristiania 1920, einem Werke, das nacli dem Urteil von J. H. L a n 
ga a r d (Konservator der Nationalgalerie Oslo) das Beste ist, was iiber 
D a h 1 geschricben wurde, und eine der vortrefflichsten norwegiseheu 
Kiinstlermonograpliien iiberhaupt. Leider liegt das Buch noch nieht 
in einer deutschen Ausgabe vor. Ich liabe mit Gcncbmigung des Ver- 
lages H. A s c h e h o u g & C o .  (W. N y g a a r d), Oslo, eine Anzabl von 
aufschluRreichcn Stellen aus dem Norwegischen iibersetzt und liier 
(in Anfiilirungsstricben) wiedergegelien. Aueb das Bild der Birke 
(Tafel 16) ist diesem Buche entnommen, und ieh niochte Gir die Gc- 
nelimigung dem genannten Verlagc ehenso danken wie Herrn Konser- 
vator L a n g a a r d  fiir die Aermittlung der Photographicn zu den Bil- 
dern ller Tafeln 13— 15.

1. Pflanzendarstellungen in der Kunst im allgemeinen und 
in der Malerei vor und nach Dahl.

Ais eine der Haupterseheinungsformen des Lehens auf unserer 
Erde bat die Pflanze seit den altesten Zeiten nieht nur wegen ihrer 
praktiseben Verwendbarkeit das Interesse des Mcnselien auf sieb 
gelcnkt, sic ist auch wegen der oft mit der praktiseben zusammen- 
hiingenden wissenschaftlieben Bedeutung von den Gelebrten in jeder 
Hinsieht untersucbt und dargestellt worden, endlicb aber bat die 
Pflanze wegen ilires Reichtums an Formen und Farben, an Duft uud 
Aroma das Schonlieitsempfinden des Mensehen angeregt und allen 
Zweigen der Kunst Moti\e fiir ibre Darstellungen gegeben.

Die Kunst des gesproelienen und gedruckten Wortes greift zu 
langeren oder kiirzeren Sehiblerungen, —  oft geniigt ilir aber auch 
die bloBe Erwałinltng eines Nainens, um eine Pflanzengestalt, einen 
Pllanzenbestan '  vor ,ler SeeU* lebendig werden zu lassen. Zahlreiche 
LIntersuehungen łiegen vor iiber die ^erwendung der Pflanze in der 
Diclilkunst —  angefangen v«n den Pflanzennamen der Epen H o r a e r s  
iiber die Gartcnsehilderuiigen des B o c c a c c i o  bis zur Darstellung 
der Hcimatflora bei den Satigcru der Heitle dureb R a u n k i a r  (sielie 
Scbrif ten yerzcicbnis).
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Die Musik ais ilie ahstraktestc ller Kuliste liat es schwer, das Bild 
der Pflanze vor die Secie zu zauhcrn, ineist tut sio es nur in Verbin- 
dung mit dem Worte im Lied — und hochstcus die Programm-Musik 
bal versuclit, aucli ganz absolut den gefiihlsmafligcn Eindruck der 
Pflanze, des Pflaiizenkestandes und seines Stimmungsgehaltes zu sebil- 
dern, wie z. B. R e s p i g h i’ s „Pini di Roma“ (Die Pinien von Rom).

Am leichtesten bat ec naturgemafl die bildende Kunst, das Wesen 
der Pflanze darzustellen, da ja der Mensch die Eigenschaften der 
Pflanze in erster Linie dureb da6 Auge erkennt (weshalb ja aucb in 
der wissenscbaftlicben Darstellung eine gule Abbildung viel eindeuti- 
ger ist ais die ausfiihrlichste und knnstvollsle lateinische Beschrei- 
bung). Neben der Baukunst (z. B. Yerwcndung des Akantliusblattes 
in der koriuthischen Siiule!) und der Plastik (Pflanzen ais schiniicken- 
des Beiwerk in Menschen- und Tiergruppen) ist es vor allem die 
Malerei und grapliiscbc Kunst, die, angefangen von den stilvollen 
Pflanzendarstellungen altkretiscber Vasen ihcr die Gartenliibler alt- 
roniisclier Wandmalercien und die japaniseben Pflanzenmalereien, 
iiber Landschaften unii Stilleben der neueren Malerei bis zu den 
Blunieumustern dos Meiliner und deu Mceresalgondarstellungen des 
Kopenluigcner Porzellans immer wieder ihre Anregung ans der 
t flaiizenwelt gcschiipft bat.

Ycm Endc des 13. Jabrbumlerts an wird mit dcm Erwaebcn des 
lut eressos fiir die Natur die Pflanze immer inelir ztun Darstellungs- 
nbjrkt in der Malerei. In liebevollem Versenken haben in den folgen- 
den Jabrhunderlen deulscbe, italienische und niederlandische Meister 
in ibro religiosen und Eandschaftsbilder eine Fiille von Pflanzen- 
darstellungen cingefiigt, wie dies F. R o s c n (Die Natur in der Kunst) 
litr die Kunst der Renaissance eingebend dargestellt bat. A. F o r t i 
bat neuerdings Ahnlicbes fiir die klassisebe yeronosisebe Kunst getan. 
Zu den sobbnsten und bekannteslen Pflanzendarstelbingen (lieser Zeit 
zalden die Pflanzenbilder A l b r e c h t  D i i r c r s  (s. K. Gerstonherg). 
Dem gennaniseben Empfiiiden lag dieses Yersenken in die Scbdn- 
beiten der Natur und die Einzelheiten der Pflanzenwelt ganz beson- 
ders, und so erreiebt den* aueli in den folgenden .Tabrbunderten in 
der niederlandischen Kunst die Pflanzenmalerci (vergl. z. B. die 
Madonna im Bliitenkranz von R u b e n s , der die Blumrn dureb einen 
seiner Freundc. einen Spczialisten fiir Blumenmalerci, ausfiihren liefl, 
und die zablreichcn Blumen- und Friicbtestilleben verscbiedener 
Meister dieser Zeit) und die Eandscbaftsdarstellung (hesonders bei 
.1. B u y s d a e l ,  1628— 1682, dem Schiipfer der romantisehen Eand
scbaf t) immer boberc Vollendung.

Diese niederlandische Landsebaftsnialerei aber ist es, der D a h l  
die einflulJreichstcn Anrcgungen seiner Entwicklungszeit verdankt,



52 Fritz Mattick

uud gerade dic his in alle Einzelheilen genauc Darstellung des Pflan- 
zenwuchscs im Vordcrgrundc seincr Gemiilde ist. wie spiiter an einigen 
Beispiclen eingehendcr dargclegt werden soli, eine Eigenart, zu der 
er durcli genaues Studium und Kopiercn von Werken niederliindischer 
Meister angeregt wurde. Die einzelnen Pflanzenartcn, die fiir D a h is  
Bildercharakteristischcn immerwiederkehrenden Yergesellscliaftungen 
gewisser Pflanzen sowie die hauptsachlichen fiir den Charakter der 
Landschaft tonangehenden Pflanzenbestande und Landschaftsmotive 
sollcn in den folgenden Absehnitten hesprochen werden.

Hier soli nocli kurz crwalmt werden, inwieweit Ahnliches auch 
hei den Zeitgenossen und Sehiilern D a h l s  zu beobachten ist. Es 
kann daliei vou voruherein gesagt werden, daB eine derartige natur- 
getreue Wiedergahe der verschirdenartigsten Pflanzenformen hei 
keinein anderen Kiinstler dieser Zeit zu finden ist (soweit ich hier 
Bilder der Dresdner Gemaldegalerie zum Vergleich herangezogen 
hahe), weder hei D a h l s  Freunden C. D. F r i e d r i c h  (1774— 1840) 
und C. G. C a r u s (1789— 1869), dereń Landschaften zwar den 
Charakter der dargestellten Baiimarten gut erkennen lassen, wahrend 
die Pflanzen des Vordergrundes weniger naturgetreu gehalten sind 
oder docli in inanchcn Fiillen wenigstens ais Farne, Sauerampfer, 
Heidekraut usw. gedeutet werden konnen, noeh hei D a h l s  Schiiler 
T h o m a s  F e a r n l e y  (1802— 1842), dessen Bilder wohl auch noeh 
naturwahr dargestellle Baume zeigen. wahrend die kleineren Pflanzen 
meist entweder Fantasieprodukte oder undeutlichc allgemein gelial- 
tene Pflanzenformen sind; die folgenden Vertreter der romantischen 
Richtung in Norwegen hegniigten sich ehenfalls mit allgemeinen An- 
deutungen, wie A u g u s t  C a p p e l e n  (1827— 1852) in seinen fan- 
tastisch-diisteren Landschaften, oder sie wandten sich iiberhaupl 
anderen Gehieteu zu, wie der Darstellung des Volkslebcns (T i d e - 
m a m l, Gu d e ) .  —  Aus der deutschen Romantik sci noeh die 
„Deutsche Waldlandschaft4' von Aug .  E d. L e o n i i  ar  di  (1828 his 
1905, Gemaldegalerir Dresden) genamit. die in klaror Naturtreue 
Farne und Disteln, Sauerampfer und Glockcnhlumcn, Pestwurz und 
Bromhccrcn dic Pflanzendeeke des Yordergrundes beleben laf3t.

2. Das Leben J. Chr. Cl. Dahls.

Fiir dic weniger kuiistgesehichtlich ais vielmehr hotanisch ein- 
gestellten Leser dieses Aufsatzcs inogen zum hesseren Erkennen der 
Tatsachenzusammenhange der folgenden Ahschnitte hier einige kurze 
Angaheu iiber D a h l s  Lehen gemacht werden. Ais Sohn eines See- 
maniies wurde er 1788 in Bergen (Norwegen) geboren, arbeitete sich 
aus den bescheideiisten Yerliiiltnissen vom Malerlehrling empor, bis
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er sieli zum Studium de.r Malkunst nacli Kopnuhagcu hegclien konnte 
(1811— 18). Danacli lieR er sieli in Drcsdcu uieder uiid verheiratete 
sich 1820 mit der Toehter des friilieren Direktors der beriihmten 
Kunstsammlung „Griines Gewolbe“ . Bis zum Somincr des nacłistcii 
Jahres weilte er in ltalien. Nacli der Riickkelir wohntc er iii Dresdeu 
im gleicheu Hause mit seinem Freunde C. 1). F r i e d r i c h  an der 
Elhe in der Nalie der Kunstakademie, der er seit 1820 ais Mitglied 
und seit 1825 ais Professor uud spiiter ais Ehrenmitglied angeliiirte. 
Zahlreich waren die Schicksalsschlage, die ilin trafeu: nacli sieben- 
jahriger Ehe starb ihm die erste Frau, und die zweite schon nacli 
einem Jahre; 3 Kinder verlor er ebenfalls durch den Tod.

Die nieisten seiner Bilder stellen norwegische Landschaften dar: 
mit ganzer Seele bing er an seiner nordischen Heimat, in der er sieli 
auf fiinf langeren Reisen imracr wieder neue Anregung holte. Seiner 
Heimat gali auch von Dcutschlaud aus seine Lebensarbeit, von der die 
Griindung der Nationalgalerie in Oslo, die Griindung von Kunst- 
vereineu in Oslo, Bergen und Trondheim, sein Einsatz fiir die Erhaltung 
alter Kulturdenkmaler uud Bauwerke Zeugnis ablegen. Dieses letzt- 
genannte Bestreben ist uns Deutscben besonders dadurch bekanut 
geworden, daB er die altnordische Ilolzkirche in Vang im Yalderstale, 
die auf Abliruch versteigert werden sollte, erwarb und durch Yermitt- 
lung des peuRischen Kónigs nach dem Riesengebirge transportieren 
lieR, wo sie ais Kircbe Wang seit 1844 ein lockendes Reiseziel bietet.

1857 starb D a li 1 in Dresden. —  Sein Wirken war in die Zeit ge- 
fallen. da Norwegen wieder zu nationaler Selbstandigkcit gelangt war 
und ihm auf allen Gebietcn des Kulturlebens einc Reibe groBer Manncr 
erstanden; neben Personlicbkeiten, die in Literatur und Gemeinsehafts- 
leben fiilirend waren, wie W e r g e l a n d ,  in Rechts- und Geschicbts- 
forsebung, wie P. A. M u n c l i , in der Musik, wie O le  B u l i ,  wird 
auch D a li 1 s Nainc bcalelien bleiben unter den Babnbrecbern des 
ueuen Norwegen ebenso wie in der Geschicbte der Kunst unserer lieiden 
Lauder.

3. Dahls Arbeitsweise, sein Naturstudium und seine 
Beziehungen zu Kiinstlern und Naturwissenschaftlern.

Sogleicb am Beginn seiner kunstlerischen Ausbildung in Kopen- 
liagen laBt sieli erkenuen, wie sieli in Dalii das Interesse an der lebcn- 
digen Natur und das eingehende Studium derselben zwecks ihrer mćig- 
liclist getreuen bildhaften Wiedergabe verbindet mit einem eifrigen 
Studium der in Kopenliagen vorhaiidcueu Kunstschalzc, die iliin reiebe 
Anregung boleń; viel groBer ais der EinfluB seiner derzeitigen Lebrer 
scheint die Anregung durch die altcn Mcisler gewesen zu sein, unter
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deuen, wie sclion erwahnt wurde, dic niederliindischen Lafldschafts- 
malcr ihn besomlers fesselteii. „Neben E v « r d i n g e n  (1621— 1675) 
und R u y s d a e I (1628— 1682) iibte besomlers Jan  B o t h (bis 1652) 
einen starken EinHuft auf Da l i l s  Kunst aus." Dal i i  kopierte einige 
von B o t b s Landscbaftsbildern: besomlers die „Morgenlandschaft" bat 
ihre Spuren in Da l i l s  kiiustlerischer Entwicklung binterlassen. „Einc 
Rellie von deutschen und nordiscben Landsebaften ans dieseui Ab- 
schnitt seines Kiinstlerleliens sleben in Bt ziehung zu diesein Bilde, 
liicht nur wegen gewisser Grundziige in der Koinposilinn — dein feier- 
licłicn Geprage mit dem ruliigcu Gleicligewicbt von Eelsen und mit 
einander verwobenen Eiclihaumeu — , sondern audi wegen melirerer 
der Einzelbeiten: die Gruppe von Klettenblatlern und Sebilf und 
Brombeerranken bat er oliuc Umstamle. auf seine eigenen Biltler uber- 
fiihrt.”

Auf zablreiclien seiner spiitereu Landsebaften liiBt sieli dieses 
Motiv, das er w oli besomlers Heble, immer wiederfiiiden. Fast auf alleu 
Bildern mit Baumgruppcn im Vordergrunde taueben aueli die Gruppen 
groBer Kletlenblatler, das windenumscliliingeno Sebilf ani Kamie des 
Wassers und die iilier ilie Felsbloeke krieebenden Brombeerranken 
auf.

Aber bei Da l i i  gescbielit das mit Sinn uud Oberlegung, was 
audere Maler seiner Zeil roili goiwolnibeilsmaBig taten: „Cbarakte- 
ristiseli ist es im Gegensatz dazu, von allen den ,,Anleiben“  zu luiren. 
die iii eiuer von M y g i n d s  (eiues zeitgenossiscbcii danisclien Malers) 
Landsebaften nachgewiesen wurden: „Die absebeulieb marinierten 
Pflanzen sind meist, obne Riicksiebl darauf, ol> der Standort fiir sie 
pafite, in ganzeu Gruppen aus den Wcrken des bekannlen Kupfer- 
stechers Z i n g g 1) entnominen worden1'" “  ( H j o r t ) .  „Besser war die 
kiiiistlcriscbe Morał der Zeit nielit. Anleilien kann mail oft genug 
auch bei D a li 1 nacliweiseii. aber abgesebeii von seiner allerersten 
Zeit nie auf diese geistlose \i eise."'

In der ersten Zeit seines Kopenhagener Aufenthaltes malte 
D a h l  bauptsaebJicb Fantasielandscliaften im Stile der Bilder, die 
mail damals ais „beroisebo Landsebaften" bezeiebnete. Er verscluuolz 
in diesen Wald- und Gebirgslandscliaften Eindriicke seiner nordiscben 
Ueiuiat mit Motiven, die aus auderen Gebieten stammten; so fiiuleu 
sieli uordische Bauern und Blockbiiuser zusamnien mit eiuer mittel- 
europaischcn Burg. oder ein gewaltiger Eichbaum inniitten eines uor- 
wegiseben Hochgeliirgstales.

Aber bald fiilirt ihn sein eiugebendes Naturstudiuni zu eiuer natiir- 
lieberen Auffassung und Darstellungsweise und liiBt ihn derartige

) A d r i a n  Z i n g g ,  Kupfersleelicr, 1731— 1816, Dresilen.
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Naturwidrigkeiten vermeiden, unii schon 1814 gelingt ilini ein solclies 
Meisterwerk wie tlie „Studie von Prasto“  (Tafel 13, vergl. S. 58).

Der Kopenhagener Kunslhistoriker P e d c r  H j o r t  schreibt 
1815 iiber D a h l :  „Das, was auBer der Aureguug, die er crhielt, 
Herru D a h 1 s Genie liesonders entwickelt hat, ist nnbestreitbar sein 
Studium der Natur; und mau kann gewiB unseren jungen Kunstlern 
nicht genug anraten, ihm zu folgen . . .“  Audi in den uachsten 
Jahren kommt P e d e r  H j o r t  immer wieder auf Dalds „treues und 
lebendiges Studium der Natur“  zu sprccben. „Ais Professor H j o r t  
ais alter Mann 1854 diese kritiscben Versuche aus seiner Jugend 
herausgab, fiigt er an einer Stelle folgende Bemerkung an, um diesen 
Vorgang in D a li 1 s Kunst besonders hervorzuheben: „In  dem stilleu 
Walde von, Charlottenlund ’ ), wo man damals nur auf einen einsamen 
lusektcnsammler oder auf einige Nyboders") -Jungeus stiefi, die Niisse 
pfliickten oder nacli Vogelnestern suchten, und auf dem weit weniger 
bebauten, auf weite Slrecken ganz odeń Straudwege, sab ich ofter, 
wemi icli botanisiertc, Herrn D a h l  mit raschen Schritten davon- 
wanderu mit Mappe und Pflanzensachen unter dem Arm.“  “  '

Wir selien, wie sich hier D ah 1 s innerer Trieb zur Beschaftigung 
mit der Natur und die Modestrdmuug der damaligen Zeit begcgneu 
und sich zu fruchtbringendem Schaffcn verbindcn. Der R o u s s e a u -  
sche Ruf „Zuriick zur Natur"" hatte iiberall Widerhall gefunden, das 
Versenken in die Schonheiten und Geheimnissc der Natur wurdc einc 
der Triebfedern der romantischeii Geistesslrdmung. R o u s s e a u  
sclbst (1712— 1778) war botaniseh auBerst interessicrt, und bald 
wurde das Botanisieren zu einer Liebhaberei, der sich die einen aus 
wirklichem Intcresse. die anderen der Modę wegcn zuwandten; man 
denke nur an den Bcricht G o e t b e s  iiber seinen Aufenthalt in 
Karlsbad 1785 mit K n e b e l  und dem jungen Jenaer Botaniker 
D i e t r i c h ,  in dem G o e t h e  erzahlt, wie er an jedem Morgeu sich 
seinen Pflanzenstudien widmete und alle Kurgaste sich teils aus wirk- 
lichein Intcresse, teils aus Neugierde daran beteiligten. Bis zutn Ende 
des 19. Jahrhunderts reichte diese Vorliebe weiter Kreise fiir die 
Pflanzenwelt, gchbrte die Botanisierbiichse zur Ausriistung der natur- 
licbeudeu Jugend und war clas Anlegen eines kleiueu Herbariurns 
cine Lieblingsbeschaftigung fiir die freien Stunden. —  So bescliaftigte 
sich also auch der Kunsthistoriker H j o r t  mit Botanisieren, und 
D a li 1 s Interesse an den verschiedenartigen Formeii und Farben der 
Stauilen und Krauter des Waldbodens und der Wiesen fanil, wie wir 
schon saheu, in den Bildern „Prasto” und „Frcdeusborg“ seinen 
sclidnsten Ausdruck. *)

*) An der Kusie wenig nordlich von Kopenhagen.
”) JNyboder, „N cusiedlung", Stadtteil am damaligen Nordrande Kopcnhagens.
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Neben der Welt der kleineren Pflanzen fesselt ihn vor allem der 
Formenreiclitum der Baume; in einern Briefe von 1817 schreibt er 
seinem Freund C li r. A. J e n s e n :  „Wahrend dieser Zeit von zwei 
Monaten war ich auf dem Lande und hielt mieli iii der Gegend von 
Fredelisborg ’ ) auf, wo ich mieli besonders damit beschaftigt babo. 
Studien von verscbiedeuen Sorlen vou Baumeu nach der Natur zu 
malen.“  IJuter D a li 1 s Zeichmmgeii sintl eine Anzahl von Skizzen 
versehiedener Baumarten erlialteu (vergl. Abschnitt 6).

Bei der Ausfiihrung seiner GemaUle, die in al-prima-Technik oliue 
grdBere spatere Anderungen fertiggestellt wurden, hatte D a h 1 oft 
eine Anzahl solcher Skizzen und Natursludien vor sieli auf dem FuB- 
boden ausgebreilct. •—■ Bei der Fiille genauer Pflaiizendarstellungeu 
auf den Geinaldeu kdiinte mail meinen, daB Dal i i  wolil zahlreiche 
Studieiizeichiiuiigen von Pflanzcnleilen, Zweigen, einzelnen Blattern 
uud Bliiten usw. ausgefiihrl hahen iniisse, um sie spiiter bei der Aus- 
fuhrung der Geinalde zu verwerten. Dies isl aber uiclit der Falk 
Weder im Kupferstichkabiuett Dresden nocli (nach freuiullicher Mit- 
teilung von Herrn Konservator L a n g a a r d )  in der Sammluug von 
Handzeichnungen der Nationalgalcrie Oslo, finden sieli (abgesehen 
von den erwiilinten Baumskizzen) elerartige Zeichuungen. D a h 1 hat 
also wohl die Pfianzendarstellungen auf den Gemiihlen clirekt nach 
der Natur ausgefiihrt oder sich auf sein geiibtes Auge und sein gutes 
Gedachtnis verlassen. „Er besaB ein glanzendes Gedachtnis, das zu 
enlwickeln er sich bestrebte: Ein Landschaflsmaler, der in Geisl und 
Freiheit arbeiten moclite, so iminte er, lriiiBtc „die Natur ausweudig 
lernen“ .“

Nacb seiner Ubersiedlung nach Dresden setzte D a b 1 diese Natur- 
studien fort und berichtet schon balii nach der Ankunft daselbst 1818. 
daB er im „GroBen Garten“  (dem schdnen Park. der heute inmitten 
der Stadt liegt, damals aber nocli ani siiddstlicheii AuBenrande lag) 
Baume gezeiebuet babę. Aus Italie:! schreibl er 1821, daB er nach der 
Schweiz reisen wolle, um dort „groBe Studien von Baumeu, Pflanzen, 
Tieren und Figurcn“  zu maleli.

Weitere Anreguug auf diesem Gebiete crliielt D a li 1 durcli sein 
personliches Bekaiintwerden mit den Dresdener lialurwissenscbal tlieh 
interessierten Kreisen. Er kam in Verbiiulung mit allem, was Dresden 
an geistigen GroBen besaB und was von auBen hinzukam, und dies 
waren „niclit nur Dichier und Kiinstler, sondern auch Wissenschaftler, 
besondern in C a r u s Krcis mebrerc Naturforscher, wie der Ornitho- 
loge T h i e n e m a n n  und der Botaniker R e i c h e u b a c li sowie 
aiulere . . . Wenn D a li 1 auch selbst niclit tiefer in alle diese ver- 
scliiedenen Gebiete eindringen konnte, so nahrn er doch in jedem Fali l

l) Nordlicli von Kopenhagen, in der Niihe von Helsingor.
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in seinen lcbensvollcn Geist viele fruchthare Gedanken auf.“  —  Von 
seinem vielseitigen Interesse zeugt es, dal) D a h 1 zahlreichen kiinst- 
lerisclien, wissenschaflliclien, gesellschafllichcn unii gemeinnutzigen 
Yereinen ais Mitglied angehorte, so aucli der Garteiibaagesellsehafl 
„Flora"4. Diese nocli heute bestebende Gesellscbaft war von seinem 
Freunde H. G. L u d w i g  R c i c l i e n b a c h  (1793— 1879, dem Vor- 
giinger des Pflanzengeographen O. D r u d e anf dem Botanisclien 
Lehrsluhl der Teclinischen Hocliscluile) begriindet worden und bieli 
regelmafiig Vortrage, FiiJirungen und Vorweisungen ab, die auch fiir 
D a h l  reebt anregend gewesen sein werden.

Die gemeinsame Liebe zur Natur und ilirer Darstellung in der 
Kunst verband aber vor allem die drei Freunde D a h l ,  F r i e d r i c h  
und C a r u s ,  wcitn auch ihre persouliche Nalurauffassung verscliieden 
war. wie aus folgenden AuBerungen hervorgeht: „ ln  seinen Lebens- 
eriniieruiigen —  ais alter Mann —  bat C a r u s  dic beiden Kunstler 
( D a h l  und F r i e d r i c h )  gegeniihergestellt ,als vollkommene Gegen- 
siilze in ihrer Auschauimg der Landscbaft‘, Dahl ais ,den reinen 
Naturalist, allein besessen von allen Einzelheitcn der Felsen, Baume, 
Pflauzen und Rasenfliichen, instamie, dies alles init gauz eigentum- 
licher Meisterschafl wiederzugeben und im Besitzc einer ganz auBer- 
gewohnlichen Fertigkeit —- aber auch allzusehr dem Zufall in die 
Gewalt gegeben, ebensooft verlockt, sich im Objcktiven zu verlieren, 
wie F r i e d r i c h  zuweilen dem Subjcktivcn erliegcn konnte‘.“  Diese 
ihm selbst eigene Liebe zur Natur fand und achtete D a b 1 aucli bei 
F r i e d r i c h :  „D a h 1 liebt niclit nur das Traumerische in F r i e d - 
r i c h s  Kunst hervor. In ebenso bohem Grade schatzt er sein ernst- 
baftes Naturstudium. Obne diese gemeinsame tiefe Liebe zur Natur 
waren die beiden Kunstler mil ihren grundverschiedenen Iiulividuali- 
laten kaum einander so nalie gekommen und so inuige Freunde 
geworden.“  —  C a r u s  endlich (1789— 1869), ller geniale Arzt, Natur- 
forscher und feinsinnige Maler. stellt ganz eiitspreclicnde Anforde- 
rungen an den Landscbaftsmaler: „Ein Landschaftsmaler mu8 vicle 
Kenntnisse haben. Es ist niclit genug, dal) er Perspektive, Architektur 
und Anatomie des Menschen und der Tiere verstehe, somlcrn er mul) 
sogar auch einige Einsicbten in die Botanik und Mineralogie besitzen. 
Erstere, darnit er das Charakteristische der Baume und Pflauzen und 
letztere, damit er den Charakter der verschiedenen Gebirgsarten ge- 
horig auszudriicken versteht.”  Auf diese Weise erwarlete C a r u s  
durch ein tieferes, geistvolles Naturerkennen ciiien neuen Aufschwung 
der Landschaftskunst. Zusammenfassend sagt A u b e r t iiber D a li 1 s 
Verhaltnis zur Kunst der Romanlik: „ D a h l  wurde von der roman- 
tischen Bewegung wie von einer gleicbmaBigcn und ruhigen Woge 
ergriffen. Die romantiseben Naturideale lagen ilirn am uachsten, aber 
er fand die romantisebe Natur in seinem eigenen Vaterland, in Nor- 
wegeu. Und er gal) sie in reiner, ungeschminkter Walirheit wieder.“
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Auch ans den spatcren Jahren liegen noch viele Zeugnisse vor fiir 
D a h l s  Liebe zur Natur und seine fortdauernile Beschaftigung mit 
derselben. Gern betiitigte er sieli mit dem Anpflanzen und Pflegen 
von Garten- und Zimmerblumen, und auch anderen teilte er gern von 
seineti Schatzen mit; so wohnte er z. B. bei seiuen Norwegenreisen in 
Bergen bei seinem alten Freunde und Woliltater L y d e r  S a g e n  in 
dessen gemiitlicheni Heim oben unterhalb des Fldifjells; „drauBcn vor 
den Fenstcrn lag der Garte*i mit den alten Liiidenbaumen und einem 
strahlenden Bluinenflor, der von Jahr zu Jalir scliiiiier und reicher 
wurde, auch durch Samen, die Da l i i  an Frau S a g e n  schickte oder 
selbst ans Dresden mitbraclite: Nelkensamen aus dem Garten des 
Oberhofpredigers A m 111 o n , Georginen, Winden usw.“  —- Immer 
wieder zielit es ihn zu Studien von Baumforinen; noch im Herbst 1838 
reiste er naeli Dessau, ,,um Studien der Eichenbaume in den prach- 
tigen Waldern bei Worlitz zu machen“ . —■ Auf seiuer vierlen Nor- 
wegeureise (1844) wollte er zum 12. Juli in Christiania sein, weil da 
eine Naturforscherversammlung stattfand.

„Ich will mcinen Kindern mein malerisch herrliches Vaterland 
zeigen . . . und so will icli die Tur iiber Kopenhagen nach Christiania 
machen, so, da8 wir ungefahr am 12. Juli dorl sind; denn da sind die 
Naturforscher dort versammelt.“  Dieser Plan wurde auch ausgefiihrt.

Bis ins Altcr blieb I) a h 1 somit seiner Liebe zur Natur und einer 
naturwahren Darstellung in der Kunst tren, und wie sehr es zu 
bedauern ist, dali die Verhandlungen wegen Obernahme einer Profes- 
sur fiir Landschaftsmalerei (die dann L u d w i g  R i c h t e r  erhielt) 
sich zerschlugen, betont A u  b e r t  mit folgenden Worlen: „Hatten 
Professor D a h l s  Prinzipien gesiegt und seine Kunstauffassung mit 
ihreni festen und sicheren Halt in der Natur und ihrer tiofen Wahr- 
lieitsliebe allgemeine Anerkennung gewonnen — hatte nicht eine neue 
Stroinungsriclitung sie gegen die Mittc des Jahrliunderts immer mehr 
in den Ilintcrgrund gedrangt —  so ware es ohue Zweifel eine reichere 
und lehenskraftigere Malkunst geworden, die nun in das nene Gebaude 
(der Dresdencr Kunstakademie) einziehen sollte.11.

4. Beschreibung einiger Bilder Dahls.

Ais Beispiele fiir die Arl der Laiulschafts- und der Pflanzen- 
darstellung auf den D ahl schen Gemiilden solleu im Folgenden einige 
davon nalier besprorhen werden, zum Teil an der Hand der bei- 
gegebenen Tafeln 13— 16.

1. S tu  d ie  v o n P r a s t o  (Tafel 13). Eins der ersten Werke, 
mit denen der jungę D a h 1 scłion wahretid seiner Studienzeit in 
Kopenhagen Aufsehen erregte, ist die 1814 gemalte „Studie von
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Priistb11.1) Trotz des cinfaelieii und beseheidencn zugruudeliegenden 
Tliemas hringt es docli so vieles Neue und Anregende, weim inan es 
mit anderen Werken der damaligen Kunst vergleicht, dali ihni 
A u l) e r t eine besonders eingeheiide Bcsprcchung widmel, die im 
Folgenden wiedergegeben sei: „Der grblite Teil der Bildllache wird 
v<m einem reicb bewolkteu, liebt perlgrauen [lirnniel cingenominen, 
der einzelne milde Liclitstreifen iiber die Landschaft wirft. Frei gegen 
die Luft gezeielinct steht ein Eicbstamrn mit wenigen Zweigcu und 
sparsamem Laub. Irn Vordergrund liegt ein Steinwall, balb iiber- 
waebsen von Farnen, Kletten, Broinbeeren und Ncsseln. Flaches 
Wiesenland bildet den Mittelgrund, der nacli untl uacli unnierklicb 
in niedrige Hiibenziige mit etwas Wald ubergebt. —  Dics ist et was 
vom TaIentvollsten, was D a h l  je gemalt bat —  schbn in seiuer Stim- 
inung, wunderlicli originell in seiner Auffassung. —  Auch dieser 
Arbeit liegen Galerieeindriicke zugrunde fiir die Farbgebung und 
Technik . . . aber trotzdem liat die Studie eine Fiillo von Natur, 
einen Reichtum an persbnlieher Stiimnung; es ist. ais sahen wir den 
Durclibruch einer neuen und verjiiiigten Zeit durcli die yerblichenen 
Reminiszenzen ller alten Kunst. Ans sieli selbst licraus, oline jeiles 
Vorbild in seiner eigenen Umwelt hal D a li 1 sich liier yorwiirts 
gefunden zur groBen, einfachen Stimmungs-Landschaft unsercs Jalir- 
hunderts, le paysage intime. Die grbBte Eigentiimlichkcit dieser 
Nalurstudie ist das harmonische Verschmelzen von Altem mit Ncueni 
und Juugem. Weder in der danischen Kunst noch in der deutsehen, 
ebensowenig in der franzoeischen . . . findet sich irgendeine Arbeit 
eines neueren Landscbaftsrnalers, die so friihzeitig sovieI frisehe 
Natur mit soviel malerischer Haltung und guter, altcr t  berlieferung 
verbimlet. . . .  In ihrer Verschmelzung von alter malerischer Tradi- 
tion mit persbnlieher Stiminung und persbnlieher Naturbeobachtung 
bat diese friihc Studie von D a h l  —  die erste eigentliche Naturstudie 
von ilim, die wir kennen —  jedoch Eigenschaften, die wir in einem 
gewissen Grade in seiner spatercn Kunst vermissen: die derbe Breitc 
und die einfaclie, groBe Haltung. die allein gebrochen wird durcli 
eine etwas kleinliche Bchandlung des Pflanzenwuchses im Vorder- 
grund. Eine Studie wie diese zeigt, daB I) a h 1 s Krafte nacli dem 
GrbBten strebten, —  nacli etwas noch GriiBerem ais dem, was er in 
seinem Lebenswerk crreichte.“

Diese eingehende, von A u b e r t vom kulistlerisehen Standpunkte 
aus fiir etwas kleinlich gehaltene Behandlung des Pflanzenwuchses im 
Vordergrunde interessiert den botanisch eingestellten Kunstfreuml 
naturgemaB gerade am meisten. Betrachten wir sie etwas niilier!

Vor dem Stamni der Eiche, die durcli ilire kurzgestielten, groB- 
uud weniggelappten Bliitter deutlicb ais Soinmereiche gekcnnzcichnet *)

*) Prasto liegl sudwesllitii von Kopenhagen.
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isl, sprieBen einige liolie, bliihendc Brennesselstengel empor, zum Teil 
von Winden umschlungen. Ganz links sehen wir eine groBe und eine 
kleinere Posetle von Wedeln des Wurmfarns, vor dem Eichstamm 
eine Gruppe riesiger Blatter der Klette, dicht daneben ein doppelt 
dreizahlig geteiltes Blatt, das wohl dem Gierscli (  Aegopodium) an- 
gehort, den wir weiter liinten bliibend erblieken. Ganz vorn, etwas 
rechts der Mitte, breitet sich eine Blattrosette des Wegerich (Plantago) 
ans. Der Steinwall rechts ist von den Ranken einer dreiblaltrigen 
Brombeere iibersponnen. Zahlreiche Biische eines groBen, bliihenden 
Rispengrases (vielleicbt Calumugrostis) sind iiber den ganzen Vorder- 
grund verstreut, und die ganze Vcgctalion erweckt den Eindruck, 
daB inan sich liier arn Ramie des Kulturlandes befindet, das durch den 
Steinwall von einem kleinen Laubwaldbestand abgegrenzt ist.

2. F r c d e n s b o r g  (Tafel 14). Noch reizvoller fiir den Botani- 
ker isl das 3 Jahre spiiter gleichfalls in Danemark entstandene Bild 
„Frcdensborg“ , das gewissermaBen das Gegenstiick zu dem vorigen 
ist und geradezu ais Musterzusammenstellung der verschiedensten 
Pflauzcnfornien bezeichnet werden kann. Hieriiber sagt A u b e r t 
kiirzer: „Sowohl in der GroBe wie in der Auffassung bat diese Studie 
vieles gemeinsain mit der friiheren aus der IJmgegend von Prastb, 
ohne sie jedocli vbllig zu erreichen in groBer und einfacher Wirkung: 
das Thema ist hier mehr zusammengesetzt.“

Audi hier lenkt links wieder ein Baumstamm den Blick auf den 
Vordergrund und grenzt dic Bildflaclie ab; diesmal ist es ein RoB- 
kastanienstumpf (man beachte aber den stellenweise falsch wieder- 
gegebenen Ansatz der Eiiizclhlattclien, die alle von einem Punkte aus- 
gelien miiBtcn!). Vor diesem Stamme stehen groBe, bliihende Sauer- 
ampferpflanzen ( Rumex crispus), daneben eine riesige Distel (Cirsium 
lanceolatum), an die sich eine groBblattrige Salbeipflanze anschlieBt, 
die wohl ani ehesten ais eine Form des Wiesensalbei mit rbtlich-hell- 
violetten Bliiten anzusprechen ist. Yor ihr breitet sich eine Rosette 
des Ldwenzahn (Turaxacum l ulgure) mit ihren cigcntumlich schrot- 
sagefbrrnigen Blaltern aus. Die Mitte des Vordergrundes nimmt ein 
stattlicher, weiBlich-rosa bluhender Gartenmohn ein mit groBen 
Fruchtkapseln und nickenden Knospen. Eine Kamillenpflanze 
(Matricuriu Chamomillu). an der iistigen Verzweigung, den schmal 
fiederteiligen Laubblattern und den wenigstrahligen Bliitenkbpfchen zu 
erkennen, schlieBt sich rechts an, und zwischen ihren Blattern schauen 
einige Stengcl des Hirtentaschel mit weiBen Bliiten und den charakle- 
ristischen Friichten hervor. Weiter im Hintergrundc bliihen hoch- 
geschossene Stengel des VergiBmeinnicht sowie die Ochsenzunge 
( Anchusu). Rechts neben der Kamille erkennt man an den breiteu 
roten Bliitenrispen und gegenstandigen Blattern den Dost (Origunuin 
vulgare.) und ganz vorn ani Boden zahlreiche Stengel einer Labkraut-
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Arl (Galium) mit 5— 6blattrigen Quirlen. Die einkcimblattrigen Pflan
zen sind durch eine Gruppc langer schwertfbrinigcr Blatter ganz reelils 
vertrcten, die yielleicht einer Schwertlinie angehbrcn solleu, und die 
Miitenlosen Pflanzen endlich durch dic iistigen Stcngcl des Acker- 
schachtellialms (ganz rechts vorn). Somit stellt sich das Ganze ais eiu 
Gemisch von Unkrautern und verwilderten Gartenpflanzen dar, wic 
es wohl am Rande eines verfalleuen Bauerngartens leicht eutstehen 
kann.

3. V o r i n g s f a l l  u n d  M a a h o t a l  (Tafel 15). Dieses Bild 
fiihrt uns mitten in die norwegische Hoehgebirgsnatur, in das Gehicl 
zwischcn Eidfjord und Hardangerjokel. Erst im Alter (1854) hal 
D a h l  es ausgefiihrt, in einer Zeit, ais er sclion leidend war und rcclit 
schlecht sehen konntc. Obwolil D a h l  in seinem Altcrsstil auf die 
Fiillc der Einzelheiten des Vordergrundcs verziclitet, ist das Charak- 
tcristische der Vegctation doch gut dargestellt: vor allem der cigen- 
artige Zauber der weiten Gebirgsbocliflaclien, die von den weiclien 
Matten der Rcnntierflechten-Heiden (hauptsachlich Cladonia alpcstrisj 
iibcrzogen werden. Mit ilircm grau-gelben Ton geben sie der Land- 
schaft eine ganz eigenartige Notę, besonders wenn die Sonne das 
diistergraue Gewolk durebbricbt und sie in falilem Gelb aufleuchten 
liiflt. Unterbrochen wird die Flechtcnbeide von graugriinen niedrigen 
Weidenbiischen, dic ilire abgestorbenen Asie in die I.uft sl rock en 
(rechts), und einige stattlicbe Pflanzen des Gebirgs-Slurnibutcs ( Aco- 
nitum septentrionale) haben sieli bis in diese Hiilie gewagt (vorn 
rechts). Dic Felsblocke des Vordergrundes sind mit den kreisrundeii 
gelblichen oder schwarzlichen Lage.ru von Flechtcn (vor allem Pur- 
meZin-Arten) iiberzogen.

Dieses Bild von 1854 hal Da l i i  gcmalt, ais er sieli an der Hand 
seiner Zcichnungcn, Reiseskizzen und Notizcn die Eindriicke wieder 
vor Augen fiihrte, die ilin auf seiner ersten Rcisc 1826 so tief 
beeindruckt hatten.

4. B i r k e i m S t u r m  (Tafel 16). Auf die gleichen Anregungen 
aus dem Maabotal zuriickzufiibren isl auch das Bild der Birkc im 
Stiirm. in dem Dahl seiner Naturvcrbundenlieit so ticfeu Ausdruck 
verleiht. „W ie die Birke der Natur Norwegens einen eigentiimlichen 
Ziig verleihl —  wie ein milderndes Laehcln iiber dem Ernst — , so 
nimmt sie auch in D a h 1 s Kunst einen hervorragenden Platz ein. 
Sie wirkt nicht nur wie ein bclebender Zug in einer ganzen Reilie 
seiner Bilder; nicht selten ist sie selbst zum Hauplmotiy geinacht. Die 
Slinde-Birke') bat D a h l  nicht nur cinmal, soudern inehrmals ge- 
schildert * 2) —  bcvor F e a r u 1 e y sein Bild gernall oder W e 1 h a v e n

*) Slinde liegt a'n Nordnfer des Sognefjordes.
2) Vergl. die Ahbildong hei A u l i e r t  S. 201.
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sein Gedicht gcscbriebeu lialte. Uncl ilurfcn wir irgcndein cinzelnes 
Bild vnu D a li I sein licfstes unii schonstcs Gedicht nennen, tlann 
inufj es (lie ,.Birke im Sturm"4 ani Abhang iiber dem Maabotal sein. —  
Es ist berhstlich. Der Himmel ist ilunkel mit jagenden Regenschauern. 
Jeder Zweig schwankt. jedes Blatt zittcrt imter dem Griff des Sturmes. 
Aber dic Sonne sendet oin mildes Lacheln iiber den weiBcn Stamm 
und iiber das glitzernde Laub. —  Da ist nieht ein Zug, der nicht vollc 
Natur, unmittclbare Wirklicbkeit ware. Uncl docb ist es ein Gedicht. 
Kein gefiihlvoller Mensch siehl cs, ohne weiter zu dichten. Ungesucht. 
viel ungezwungencr ais R u y s d a e l s  „,Kirchhof“  triigt es das Symbol 
in sich. Die Birke wird, wie die Slimlc-Birke iii W  e 1 h a v e u s 
Gedicht, cin Bilcl fiir Norwegens Leben mit all dcm Schonen, das aus 
dem felsbarten Gruncie emporwachst und sieli durch alle Stiirme 
bindurcbkampft.“

AuBer diescr existieren noch eine Anzahl anderer Eiuzeldarstel- 
iungen von Birken, auch ais Gegenstiick eine „Birke im Sonnen- 
scliein“ .

5. N o r w e g i s c h e  G e b i r g s l a n d s c h a f l  m i t  W a s s e r -  
f a l l .  Ais typiselies Beispieł fiir cinMotiv, das D a b l  ganz besonders 
bevorzugte, namlich die Darstclluug einer Waldgebirgslanclschaft mit 
brausendem Bergbach, sei die jetzt in der INationalgalerie Oslo befincl- 
liche Gebirgslandscliaft erwahnt. Sie wurde 1819 gesebaffen und auf 
der Jahresausstellung der Kunstakadeniie Dresden im August des- 
sclbon Jahres ausgestellt; sic orweckte auBerorilentlichcs Aufseheu, 
wie aus den im ubernaebsten Absatz angefiihrten Worlen L u d w i g  
R i c h t e r s  bervorgeht.

„Gcgcn eine klare, leuchtende Luft mit weiBen, glanzeiitlen Wol- 
kengebilden ragt ein wilder Felsriicken in tiefem klarem Scbatten. 
Vorw:irts zwisclien ficbtenbewachscnen llobcn, vorbei an Glasflecken 
von eineni gedampft Ieuebtenden Smaragdgriin strbmt ciii breiter 
Bacb, erst still wie ein Bergsee, tlann schaumend uncl brausend unler 
Ieuebtenden Iachtstreifen. Rechts wird die Landscbaft von einer 
maclitigen Eiche, einer scbinacbtigon Birke, einem geborstencn Birken- 
stamrn eingerabmt, links von einer Felsengruppe mit Brombeerranken, 
Klettenblattcrn und Schilf, einem Erbc von Jan  B o t h s  Bild in 
Kopenhagen.“

L u d w i g  R i c h t e r  sagt iiber tlieses Bild: „Da war nun ein 
junger Nordlantlcr nacie Dresden gckoinmeu, der groBc Sensation 
unter den Studirrendcn wcckte, J o  b a n  D a b l .  Eine, groBe nor- 
wrgisebe Gebirgslandsebafl von ilim auf der Kinistausslolluug erregtc 
ungeheures Aufselien, und mail kann sieli scbwerlicli eine Vorstellung 
davon maclien, welche Wirkung ein Werk von einer so treffenden 
Naturwahrheit ausiibte zwisclien der ganzen groBen Menge von seliat- 
tenhaften, lebloseii manirierteu Malereien."'
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6. F o r i u n - T a l .  Ganz ahnlich ist (lic Vordcrgruiids-Vcgctation 
auf dem groBen Bilde des Fortundals (Sogncfjord), das 1836 entstand 
nach Eindriicken, die D a h l  bei rnehrfaehem Aufentlialt daselhst 
gewonnen hatte (jetzt in der Nationalgalerie Oslo, abgebildet bei 
A u b e r t  S. 221). Am anregendsten werden die Eindriicke der ersten 
Reisc gewesen sein, die A u b e r t  so lebendig scbildert: „Danach setz- 
ten sie den Weg fort durch das Fortundal, bei schdnerem Wetter, so 
dafl sie die berrliche Westlandsnatur richlig genieBen kounten mit 
den Bergen, Steinbiingen und dem reiehen Pflanzenwuchs, wo dii; 
„Bergfrau“  (Suxifrupa Cotyledon) iiber die griinen Schaiimwirbel tles 
Bergbacbes nickt und die Wasserfalle, die von den Firnfeldern hor- 
unterbrausen, einen Staubregen iiber die Bergflora der Birkenhangc 
spritzen. —  Die Horungerzinncn lagen im Sonnensclicin, im seharfcn 
UmriB gegen den Himmel sicb abbebend, der Scbneebaeh brauste iiber 
die Berghalde abwiirts durch Moor und Heide, und die Schlagschatten 
jagten iiber die Felshange.“

Auch hier finden wir im Vordergrunde wicder eiiizelne bis in die 
feinsten Einzelhciteii sorgfaltig ausgefiibrte Fichteu und Birken. das 
Sehilf am Bachrandc, Bosetten des Wurmfarns, Brombeerranken und 
Klettenblatter sowie groBe Biische eines Rispcngrases (wohl Caluma- 
groslis), also die typische Zusammenstellung.

7. J u l i e  V o g e l  i u i li r e m G a r t e n  (1825— 28, abgebildet 
bei A u b e r t  S. 191). Seiner Vorliebe fiir Gartenpflaiizeii (vergl.
S. 58) bat Dahl in diesem Bibie Ausilruck yrrliehen. — Wohl von der 
Neuslailter Seite der Elbę lier blicken wir iiber den Stroni gegen die 
Hauser der anderen Seite, die (len Hintcrgrund bilden und unter 
denen, wenn mieli die Erinnerung nielit tauscht. auch D a li 1 s Wolin- 
haus zu erblicken ist. AuBen. liinler der dicken Sandsteinmauer des 
Gartens, erheben sieli eine Reilie alter, schattiger EoBkastanienhaumc. 
Im Garten selbst stehen reehts mehrere riesige, reichbliiliende Excm- 
plare der Stockrose (Ahlmea rosea), dazwiseheu eine Sonnenblunic 
(Heliunlhus unnuus) mit breitem Bliitcnkorb, allc auf das Iiebevollsle 
mit allen Einzelbeiten derBlatter und Bliiten ausgcfiihrt. Im Vorder- 
grunde lienierkt man nocli eine Anzahl kleinerer Blumeii mul Griiser, 
aber diese sind auf der Wieilergabc des Buclies nichl niiher zu er- 
kennen.

5. Die Pflanzenbestande auf den Landschaftsbildern Dahis.

Die Pflanzendeeke ist das Bestimmende im Landschaftsbild, 
worauf sclion A 1 e x a u cl e r v o n  H u m b o l d t  in seiricu „Ideen zu 
einer Physiognomik der Gcwachse"‘ eindringlich hinweist. Oline die 
Pflanzendeeke wiirde ein trojiisebes Ilochgebirge oiler flaches Land- 
gebiet nicht anders aussehen (abgesehen von den durch Wasser,
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Schnee und Eis hcrvorgerufcnen Unterschicden), ais wonn es in mitt- 
leren oder nordlichen Breiten liegt, und erst die Vegetationsdecke 
lokalisiert das Landschaftsbild. Dcshalb muli der Landschaftsmaler 
mit besondcrer Liebe und tiefem Verstandnis die charakteristischen 
Ziige der Pflanzendecke, der cinzclncn Pflanzenbestiinde, darstellen 
konnen, und dies hat D a h l  in vollkonnnenster Meisterschaft ver- 
mocht.

„Es war ein groBes Stiick unseres Landes, das D a h l  seiner Kunst 
schon von seiner ersten Reise an zugrundc legen konnie: die Wald- 
siedlungen des Ostlandes und die Fjordnatur des Westlandes, die 
SchiffahrtsstraBen des Schiirenhofes und die Weiten des Hoehgebirges.“

Aus alleu so versehiedenartigen Landscbaftsgebieten Norwegens 
wie aueh der anderen von ihm bereisten Lauder hat D a h l  seine An- 
regungen geschdpft, und bei der reichen Fiille seines Lebenswerkes —  
umfaBt docli die Listę seiner Bilder niclil weniger ais 772 Gemalde 
und groBere Studien (vergl. L a n g a a r d) —  ergibt eine Gesamtiiber- 
scliaii seines Werkes auch vom Standpunkte des Pflanzengeographen 
aus gcsehen einen Uberblick iiber alle in Norwegen (das hier in erster 
Linie beriicksiebtigt werden soli) vertretenen pflanzengeographischen 
Regionen und Hohenstufen, iiber alle die verscliiedenartigen Pflanzen
bestande der Natur- und Kulturlandschafl, wie sie im Folgenden 
zwanglos aneinandergereibt werden sollen. Den dabei erwahnten 
Bildern ist die Jahreszahl ibrer Entstehung und (in Klannnern) die 
Seitenzabl ilirer Wiedergabe bei A n h e r t  beigefiigt. Zu den einzel- 
nen Pflanzenarten, von dencn liier nur die Darstellung ganzer Be- 
stiindc erwahnt ist, sci auBerdem auf ilire Besprecbung in Teil 6 
verwiesen.

1. B u c h e n w a l d .  Der daniscbe Buehenwald ist mebrfaeh von 
D a h l  dargestellt wordcn, so von „Miicns Klint“  1828 (195), wo er 
sich abnlich wie auf Riigen ani Abliang der Kreidefelsen erliebt. —  
Ferner Zeiclinung „Aus Daneinark1,1, 1817 (303): einzelne, licbtstehendc 
Buchen vuin Raude eines Waldes, dazwisehen Wiese.

2. E i c h e n w a l d ,  aus Daneinark und Siidschweden. „Land- 
srłiaft" 1814 (29): rechts einzelne Eichen, die wohl in einen Wald 
iibcrgeben sollen, links Bach mit gestiirzlem Birkenstainm. —  „Wiriter- 
landsehaft" 1824 (117): Gruppe von lichtstebenden, alten Eichen. —  
„Kallehauge bei Vordingborg“  1816 (327): im Yordergrund ein Gehoft, 
von Eichen umgeben, die weiterliin in einen Wald iibergehen. —  „Aus 
Engelbolm“  1811 (abgebildet bei Langaard): lichte Wald- und Wiesen- 
landscbaft, links vorn eine alte Eiclie, anschlieBend niedrigcr Laubwald 
und Gebiisch.

3. A u e n w a 1 d. Schwarzpappelbestande an der Elbę bei 
Dresden, ais Reste ehemaligen Auenwaldes. —  „Abend an der Elbe“ 
1822 (109).
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4. U f e r v e g e t a t i o n .  Das aucli hci den Niederlandern be- 
liebte Motiv scbilfumwachsener Seen (vergl. R u y s d a e l ,  „Miible von 
Wyk“ bat Dabl in der „MondscheinIandschaft“  1814 (27) aufgenom- 
men, die ein danisches Seengebiet darstellt, von Schilf umgeben, mit 
Eiehen im Hintergrund, links und vorn.

5. K a b 1 e F e 1 s k ii s t e. Naeli der fast vollkommen vegetations- 
losen norwegiscben Westkiiste mit ihren kalilen- steil zum Meere ab- 
fallenden Felsen fiihrt uns die Zeicbnung ,,Wrack an der norwegischen 
Kiiste“  1833 (373). Gestrandetes Scliiff und IManner bei der Rettungs- 
aktion. —  DanacJi ausgefiihrtes Gernalde „Strandung an der norwegi
scben Kiiste“  (abgebildet bei L a n g a a r d ) .

6. F j o r d e. Ein ganz anderes Bild bieten die Fjorde mit ihren 
stillen Wasserflaclien, den steil aufragenden Felswanden und den 
kleinen Siedlungen zwischen einzelnen Baumgruppen an den wenigen 
mit reicherer Vegetation bedeclcten, wenigcr steilen Hiingen. „Eid- 
fjord '1, Zeichnnung 1826 (161). -— „Sognefjord“  1827 (181). Winter- 
landschaft mit Bautastein., vorn einige kable Biische. —  „Mondschein 
iiber dem Fjord'1 1833 (207). Bautastein, einige Birken.

7. L a u b w i e s e n .  Ais Laubwiesen werden von den Pflanzen- 
geograpben die fiir Skandinavien charakteristischen Wiesenfliichen mit 
vcreinzcłten. lichtslebenden Laubbiiumen bezeicbnet. — „Lysekloster1" 
1827 (183): die bergige Landschaft siidlicb von Bergen ist gut darge- 
stclll mit iliren Wiesenflaclien, die von einzelnen Gruppen von Birken 
und anderen Laubbaumen unterbrochen sind. —  Bergen von den 
Natlaiidshohen*4 1840 (351). Aucb hier wieder die lichte, halb in 
Kultur genommene Landschaft mit einzelnen Gruppen von Baumen 
und Biiscben und Wiesenfleckcn init Schaflierden. 8 9

8. B i r k e n w a l d .  Der nordische Birkenwald, gebildet von der 
Bergbirke (mit aufrechten Zweigen und oft spitzer Krone, wahreiul die 
Hangebirke mehr vereinzelt vorkommt), ist eine der wichtigsten 
Pflanzengesellschaften Norwegcns und gelit weit nach Norden und bis 
zur Baumgrenze liinauf. ,.Skjolden im Lysterfjord“‘ 1826 (403): hinter 
den Blockbiitten des Yordergrundes delinl sieli lichter Birkenwald aus, 
der sich auf die Hangę hinauferstreckt, von denen niehrere Wasser- 
falle herabstiirzen. — „Birke im Sturm" 1849 (411) ais typischer Ver- 
treter des Bergbirkenwaldes, vergl. S. 61 und Tafel 16. —  ,,Stalbeim“' 
1842, Nationalgalerie Oslo, abgebildet bei T h i i s S. 17, eins der schbn- 
sten und bekanntesten Bilder D a b l  s. Im Vordergrund Birkenwald, 
der sich an den Felshangen noeh bis zu lialber Hiilie hinaufzieht, 
dazwischen liegen einige Satcr (Abnen).

9. N o r d i s c l t e r  N a d e l w a l d .  Der nordiscbc Nadelwald 
erstreckt sich iiber weilc Flacheu Skandinaviens, besonders ostlich des

5freddc, Repertorium, Beiheft CVI
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Gebirges. Oft ist er ans Ficblcn und spitzkronigen Kiefern mit ein- 
gestrcuten Birken gemischt: „Rjukanfossen'1 1830 (abgebildet bei 
L a n g a a r d ) :  Die scliragen Berghange sind von dichten Kiefern- 
Ficbten-Miscbwald bedeekt. im Mittelgrunde unterbrochen voin Flusse, 
der in zweigeteillein Falle schiiumend herunterstiirzt. An den Lich- 
tungen einige Birken. v c n  Heidekraut. —  „Wasserfall"‘ 1831 (abgeb. 
L a n g a a r d ) :  Uic scliragen Berghange sind von dicbtem Kiefern- 
unterwucbs, iinks Ficbte und Birke. —  „GebirgstaL' 1851 (285): 
Nadelwald und Heidc, an der Lichtung vorn am Bache einige Birken. 
„Norwegiscbes Gebirgstal" 1846 (261): im Mittelgrund Blockhiitten- 
siedlung. umgcben von Gruppen von Fichten und einigen Birken. —  
„Fortimtal“ 1836 (221): vergl. S. 63. —  Viele Zeiehnungen. wahrend 
der Reisen gefertigt, stellen die nadelwaldbedeckten Berghange dar, 
z. B. 1826 (151): im Vordergrund Sleinbldckc mit zahlreichen kreis- 
runden Flecbtcnlagern (Parmelia). —  Anderwarts begegnen wir 
reinem Ficbtenwald: „Partie vom Hiinefoss“  1847 (267): Blockhutten- 
siedlung vor dicbtem Ficbtenwald, am Bachrand einige Laubbaume. —  
Zeichnung „Partie ans dem Hemsetal" 1845 (363): stattliclie Ficliten 
bciderseits des schiiimiendeu Bacbes, am Ufer eine Birke. —  Odcr der 
Nadelwald ist reiner Kieferuwald, wie besonders in boheren Lagen 
und im Norden, und in der Form des Felskiefernwaldes auf Felsklippen 
und inneren Scharen in Kiistennahe.

10. S a t e r  (A l m en). Der Sater, die Alm, liegt meist schon an 
der Waldgrenze, zwiscben den letzten zerstreuten Baumen, oder oher- 
balb derselben im Weidcgebiet, wo Wiesen, Weidenbiisehe und Zwerg- 
birken oder Zwergstrauclibeiden vorberrscben. —  „Sater" 1838 (343): 
Der steinwallumgehone Sater liegt im Scbutze riesiger Felsblocke an 
der Grenze des Ficbtenwaldes, vorn eine Birke. —  „Sateridyll“  1827 
(409): baumlose Hocbweideflacbe mit riesigen Felsblćicken, in dereń 
Scbutz sieli die Salcrhutte anlehnt. 11

11. H o c b g e b i r g s r e g i o n  (H 6 i f j e 11). Oberlialb der Waldcr, 
im mittlereu Norwegen je nacb der Lagę etwa von 800— 1000 m an. 
konuuen wir in die Hoebgebirgsregion, die durcli ibre weiten Flacben 
von Zwergstrauch- und Fleclitenbeiden gekennzeichnet ist. Ganz 
anders ais in den Alpcn mit ibren spitzcn Bergformen sind hier meist 
ruudlicbere Forinen, sanftore Hangę und oft weite wellige Hochllachen 
entwickclt und crmiiglichen gleiclunaBig riesige Ausdebnung der ge- 
nannten Pflanzenbeslande (walirend die Talbangc, vgl. die Fjorde!, 
dafiir nni so steiler abstiirzen). — Zeichnung „MaabotaF4 1826 (159): 
Blick von der Ilocbllacbe in das tiefeingesclinittene Tal. —  „Vbring- 
foss und Maabdtal"'' 1854 (vergl. Tafel 15 und S. 61): Von der Berges- 
bolie aus scbweift der Blick weit iiher das Hoifjell mit den weiten 
Ilocliflacben bis zu den fcrueii Firnfeldern. Flecliten bedecken die
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Fclshlocke, niedriges Weidcngestriipp haftet aui Boden, einige Stauden 
des Bergsturmhutes (Aconitum seplentrionalc) sind his hierher vor- 
gedrungen. Weit iiher alle Hochflaclien aber delint sieli die Flechten- 
lieide aus, die den Renntieren ilire Nahrung hietet. —  „Stugunoset44 
1851 (abgeb. b. T h i i s  S. 19): ganz ahnliche Vegetation; auf dem Fel- 
sen Renntierherde auf Bestaiulen von Cladonien, die in der charakte- 
ristischen gelblichen Farbung im Sonnenscheine leucliten. Im Vorder- 
grunde Weidcngebiisch mit silbergraucn Blattern und fleclitenbewaeh- 
sene Steinblocke. —  „Lyshorn4", Nationalgalerie Oslo, 1856: dieses Bild 
ans D a h 1 s letzter Zeit verzichtet auf Darstellung von Einzelpflanzen, 
deutet aber dureb die gelblich-brauidiche Belcucbtung der Felsf lacheii 
auf Flecbtenbewucbs hin.

12. G l e t s c h e r g e b i e t e .  Die Gletscber, die sieli aus der 
Schnee- uud Eisrcgion in die nocb vegetationsbedeckte Zonę herunter 
crstrecken, sind dargestcllt im „Krondalsgletscher44 1844 (253): im 
Hintergrund das weite Fimfeld des Gletschers, vorn sebiebt sieb die 
Gletscherzunge ins Tal berunter und entsendet einen Gletscherbach, 
an dcm zwischen den obersten Wiesen der Sater liegt; aucli einige 
ucttcrgekriiminte Kiefern sind bis hio.r liinauf gedruiigen. —  Und im 
_,Nigarrisgletscher'4 1847 (271): dem vorigen sehr ahnliches Motiv, aber 
die  ̂egetation ist nocb sparliclier, jeder Baninwuclis fehlt.

13. F c l d c r  u n d  W i o s e n .  Ist der Talboden weit genug, so 
rignet er sieli zur Anlage grbBerer Siedlungen, zum Anbau von Ge- 
treide und zur Wiesennutzung. Derartige Kulturlandscliaften sind 
dargestcllt in „Stedje im Sogutal'" 1836 (227) und der „Landschaft mit 
Bautastcinen“  1839 (237), wo die cliarakteristiscben Holzzaune, das 
aufgestapelte Heu, die Getreidefelder, die Bauern beim Viebbiiten 
und Malien aucli den Menschen in Vcrbindung mit der Landschaft 
schildern.

14 U n k r a u t - G e s e . l l s c h a f t e n .  Mit wclchcr Liche D a h l  
auch die unscbcinbaren Unkrautcr ani Feld-, Wiesen- und Waldrandc 
bcobacbtete und darstellte, ist sclion bei der Besprechnng der Bilder 
,.Prastb“  und .,Frcdensborg“  erwahnt worden; dabei sind ihm keine 
Willkiirlichkeitcn unterlaufen, sondern die Vergesellscliaftung der 
cinzeluen Pflanzenarten entspriclit durcliaus den in der Natur wirklich 
anzutreffenden Verlialtnissen. —  .,Unwotterstiinmung, Plauen bei 
Dresden“  1819 (53): im Vordergrund ani Feldrande viele Ruderal- 
pflanzen, in der Wiedergabe aber niclit nalier erkemibar.

15. I t a l i e  n i s c  be  L a n d s c b a f t e n .  Die D a li 1 schen Land- 
scbaftsdarstellungen aus Italien (z. B. „Piedeinonte“  1820, abgeb. bei 
Langaard, und ,,Quisisana'' 1825 (133) sind gleichfalls mit auBerst 
sorgfaltiger Darstellung des Pflanzeiiwucliscs im Vordergruude ausge- 
fiihrt; ich babę jcdocli die Originalc niclit geseben und kann, abgesehen
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von den anrli hicr wieder anzntreffenden Brombeerranken, niclits 
Naheres dariiber aussageu, ol» etwa auch fiir dic italienische Vegctation 
kennzeichnende Pflanzenarten darunter zu finden sind.

6. Aufstellung der dargestellten Pflanzenarten.

NIEDERE PFLANZEN.

F 1 e c. b t e n.
Cladonia alpestris (L.) Rabh., Cl. mitis Sandst., Cl. rangiferina (L.) 

Web. und andere. Renntierflechte; Reinmose, Rensdyrlav. —  
Darstellungen cinzelner Pfianzen finden sieli auf den Hochgebirgs- 
bildern ałlerdings uiclit. aber an der gcłblichen Farbę sind die aus 
diesen Arten bestehenden Flecbtenheiden obne weiteres zu er- 
kennen. „Stugunoset“ , -Vóringfall", „Lyskom 1,1.

Parmelia sp. — Der eigenartige rosettenfórmige Wucbs der Parine- 
lien, die sieli auf Steinblbcken kreisfórmig ausdehnen, ist Dabl 
srhon auf der Reise aufgefallen und auf den Zeiehnungen (z. B. 
1826 [1511) dargestelll worden, und spater farbig mit gelblichen 
(z. B. P. centrifuga) oder sclrwarzliehen Eagern (P. saxalilis, 
P. tilpicola). „Stugunoset11, „Vdringfall‘‘ .

M o o s e .
Auf dem Dache des Gebaudes vorn recbts in „Fredensborg11 zahl- 

reiche dunkelgriine Flccke von Moospolstern.

HOHERE PFLANZEN.

F a m ę .
Nephrodium Filix mas (L.) Ricb. Wurmfarn; Orinetelg.—  Die schnnen 

Tricbterrosetten der Wurmfarnwedel bat D a b l  besonders gern 
dargestellt: wir beobacblen sie auf zahlreicben Waldlandscbaften: 
„Norwcgisehe Gebirgslaiidschaft mit Wasserfall“  1819, „Fortun- 
tal“  15136, „Hougfossen" 1847, Nat.-Gal. Oslo, „Norwegisehe 
Landschaft‘% Tborwablsenniuseum Kopenhagen. —  „Prastó*", 
vorn links, s. Tafel 13.

Polypodium vulgare L. EiigelsiiB, Tiipfelfarn; Sisselrot. —  „N or
wegisehe Landscbaft“ . Tborwablsenniuseum Kopenhagen. Im 
Vordergrunde baugen von den Felsen einige kleine Farne mit 
einfach gefiederten Bliittern, die wohl atn besten ais Tiipfelfarn 
anzusprechen sind.
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S c h a c h t e l h a l m e .
Eąuiselum arrense (L.) Ackerschachtelhalm; Kjerringrok, Sneller. —- 

„Fredensborg” , Taf. 14, vorn ganz reclits 4 gut entwickelte 
Stengel, an jedem Quirl 8— 10 Seiteniiste.

B l i i t e n p f l a n z e n .
Picea excelsa (Lmk.) Lk. Fichte; Gran. —  Fast auf allen Waldgcbirgs- 

landschaften vertreten, sie,he anch S. 66.
Pinus silvcstris L. Kiefer; Furu. —  Ebenso; vergl. S. 66. Zeichnung 

1828 (189): einzelne Kiefer mit schmaler, walzenformiger Krone.
Phragmites communis Trin. Rohr, Schilf; Vannror, Siv. —  AuBer auf 

den sclion friiher erwahnten Bildern noch oft dargcstellt, haufig 
von Winden umrankt: „Norwegische Landschaft“ , Thorwaldsen- 
museum, „Danische Landschaft44, Nat.-Gal., „Waldbach im Ge- 
birge44, Drcsden.

Culumagroslis arundinaceu (L.) Rotb. Schilfgras. —  Das bobe Rispen- 
gras, das auf zablreichen Waldgebirgslandschaften dargestellt ist, 
kann wohl ani ehesten ais Schilfgras angesehcn werden.

Agave sp. —  Ais „Kaktus44 bezeicbnet, 15. Septcmber 1820 in Neapol 
gemalte Studie, Nat.-Gal. Oslo. Links eine Agavenpflanze, rechts 
griiBer einzelne Bliitter.

Iris sp. Schwertlilie; Sverdlilje. —  ..Fredensborg“  rechts vorn eine 
Anzahl breiter Monokotylenblatter, sollen wohl Schwertlilie sein.

Populus tiigra L. Sehwarzpappel; Sort poppcl. —  Die noeh jetzt an 
der Elbę bei Dresden anzutreffenden Sehwarzpappelbestande 
sind auf versehiedenen Elblandschaften Dahls zu beobaohten: 
„Abend an der Elbę44 1822 (109), „Von der Elhc“  1833 (205).

Populus italica Mnch. Pyramidenpappel; Pyramide-poppel. —  Stellt 
ciiien Charakterbaum der Dahlsclien Dresdner Landschafteu dar, 
der fast auf jeder zu finden ist, z. B. „Tharandt“ 1836 (223), 
„Landschaft aus der Umgebung von Dresden”  1824 (317); Zeich
nung „An der Elbe“  (339), „Unwetterstimmung bei Plauen“  1819 
(53), „Studie“  1821 (101). „Abend an der Elbe“  1822 (109), 
„Von Dresden41 1823 (119).

Salix sp. Wcide; Vidje. —  Auf dcm norwegischen Hoifjell konnnen 
vcrschiedenc buschformige Weidcn vor, so S. glauca L „ lappo- 
num L „ phylicifolia Sin., lanatn L., myrsimtes E. Auf den Hoch- 
gebirgsbildern (,,V6ringsfall“ , „Stugunoset” ) sind die Weiden- 
biische an ihrer Wuchsform und dem silbcrgrauen Laube zu or- 
kennen.

Betula odorala Bechst. (tortuosa Ledeb.). Bergbirke; Fjellbjerk. —  
Dieser in Deutschland ais „Moorbirke44 bekannte Baum ist ni
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Norwegcn weilaus haufigcr ais die Hangebirke und steigl im 
Gebirge bis an dic Baumgrenze. Er findet sieli fast auf allen 
norwegisclien Bildcrn Dabls (s. S. 65).

Retula rerrucosa Ehrh. Hangebirke; Lavlandsbjerk. —  Seltener voti 
Dalii dargestellt, z. B. in der Zeicbnung „Deutsche Landscliaft1,1 
1825 (13) ais schlanker Baum ani Rande eines Baclies.

Alnus inca.na (L.) DC. Grauerle; Graaor. -— Auf verschiedenen Land- 
sehaften durcli den duukelgrauen Stainni und das dunkler grau- 
griine Laub gekennzeiebnet: „Waldbacli im Gebirge“  Dresden. 
„Stalhciin”  1842 Oslo, „Norwegisclie Laiulschaft“  1821 Thor- 
waldsenmuseum.

Fagus silvatica L. Buclie; Bok. —  Sorgfaltige Zeicbnung einer alten. 
freistebenden Bucbe 1817 (299); ferner Bildcr des danischen 
Bucbenwaliles, vergl. S. 64.

Quercus Robur E. Somnier-Eiehc; Sommer-Ek. —  AuBer den sclion 
erwahnten Eicheuwaldbildern und „Prasto“ , Tafel 13, nocli zu 
nennen eine Zeiehnung von 1834 (211), zwoi groRe Eicbbaume 
in winterlieb kablem Zustande darstellcnd.

Urtica dioira L. GroRe Brennessel: Nekle, Brennenesle. —  „Prastd” , 
links vor dem Eicłienstamm einige bliiliende Nesselstengel. —• 
„Norwegisclie Landschaft", Tliorwaldsenmuseum, vorn reclits.

Rurnex crispus L. Krauser Sauerampfer; Syre. —  „Fredensborg": 
einige riesige bliiheude Pflanzen links. lieben dem Kastanieu- 
stumpf.

Aconitnm sepleni/ionałe Koelle. Sturnihiit; Stormhat. —  ,,\ óringfall". 
im Vordergrund einige sehiine Staudeu; wciter reclits Iiinten 
stelien nocli einige. —- Ans B a s m u s  M e y e r s Sammlung, Ber
gen, ist bci A u b c r t  S. 151 ein Bild „Riddersporcr” , Nystueu, 
angefiibrt. Es wird sieli aber wolil aucli um Stunnhut bandeln, 
da hier im Gebirge bei 1000 m Hdhe der Rittersporn gar niclit 
vorkoinmt.

Pupuaer somniferum L. Garteumobn: Valm«e. —  „Fredensborg”  vorn 
Alitte.

Capsella Bursa pastoris (L.) Moencli. Hirtentaschel; Hyrdetaskc. —  
„Fredensborg” , vorn reehts von der Mitte zwisclien den Kamillen- 
bliitcu liervorscbauend: die grundstandigen Bliitler sind im Grase 
versteekt, aber die eigenartigen Friichte unverkennbar.

Sorbus aucupariu (E.) Gaertn. Ebercscbe; Rogu, Raun. —  „Miible ani 
Waldbach“  Drcsdeu, Baum mit Friichten. —  „Norwegisclie Land- 
scliaft“ , Tliorwaldsenmuseum, niedriger Baum; an den gefieder- 
ten Blattcrn und roten Frucbtrispen binreiebeud kciintlicli.

Rubus sp. Rrombeerc; Bjornebar. —  Die Brombeerranken fehlen, wie 
sclion oft erwalinł, fast auf keinem der D a b 1 seben Fels- und
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Waldbilder; meist sind sie dreiblattrig dargestellt und ent- 
sprechen viellcicht R. raesius L. o der R. plicatus W.u.N., zuweilen 
aucli funfblattrig, wie anf der „Norwegisclien Landschaft“ , Tlior- 
waldsenmuseum.

Filipendula Ulmarin (L.) Max. Wicsenkbnigiii: Engdronning. —  
„Waldbach im Gebirge“ , Dresden. —- „Norwegische Landschaft“ , 
Thorwaldsenmuseum. —  Kenntlicb an den gefiederten Blattern 
und der Form der Bliitenrispen.

Aesculus Hippocastanum L. RoBkastanie; Vild Kastanie. —- „Fredcns- 
borg“ , links Kastanienstumpf mit austreibenden Zweigen; 
s. S. 60. —  „Julie Vogel in ihrem Garten“  1825 —28 (191): vier 
schone groBe Baume auBen vor der Gartenmauer.

Althaea rosea Cav. Stockrose; Stokrose. —  In riesigen Exemplaren 
auf dem Bildc „Julie Vogel in ihrem Garten“ .

Aegopodium Podagraria Ł. Giersch; Skvallerkaal. —  „Prasto“ , 
s. S. 63. —  Andere Umbelliferen (Scbirmbliitler, Skjermblomster) 
sind verscbiedentlicb dargestellt worden, an der Doldenform der 
Blutenstande kenntlich, ohne daB eine nabere Aiigabe mbglich 
ware: „Hougfossen“ , Oslo, „Fortuntal“ , 1836 (221), vorn Mitte, 
„Norwegiscbe Landschaft’1, Thorvvaldsenrnuseum, vorn links 
einige verbliibte Dolden.

Calluna milgaris (L.) Salisb. Heidekraut; Rbslyng. —  Bliibendes Heidc- 
kraut auf den Felsen zahlreielier Waldgebirgslaudschaften, z. B. 
„Hougfosscn“ , Oslo, „Norwegisehe Landscbaft“ , Tborwaldsen- 
museum (wie die bisherigen Angaben beziehl sieli dies immer 
auf die Nr. 184 des Thorwaldseumuseums; das ahnliche Bild 
Nr. 186 zeigt weniger Einzelpflanzen); „Waldbach im Gebirge“  
Dresden; „Stalbeim41', Oslo.

Fraxinus excelsior L. Esche; Ask. —  „Norwegiscbe Landscliaft“ , Tlior- 
waldsenmuseum. Links ain Bacbufer ein Bauin mit gefiederten 
Blattern, wolil ais Esclie anzusprechen.

Convolvulus sepium L. Zaunwinde; Vindel. —  Die haufige Darstellung 
der Windę, die sieli oft an Schilfstengeln emporraukt, wurde 
scliou oft erwabnt; an den Bildern selbst laBt sich niebt ent- 
scheideu, ob es die groBe oder die kleinc Windę (C. aruensis) sein 
soli, aber fiir die betreffenden Standorte kommt eber die groBe 
in Frage. „Norwegiscbe Gebirgslandscliaft“ , 1819, Oslo, links an 
Schilf; „Norwegiscbe Laudscliaft“ , Tborwaldscnmuseum, reehts 
ebenso; „PrastoŁŁ, links ani Eichstamm.

Anchusa officinalis L. Ochsenzunge; Oksetunge. —  „Fredensborg“ , 
iiber dem Hirtcntaschelkraut, weiter im Hintergrund, nur unileut- 
licli zu erkennen.
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Myosotis palustris Roth. VergiBmeinicht; Forglemmigei. —  „Fredens- 
borg“ , zwisehen dem Cartenmohu und der Kamille im Hinter- 
grund.

Origanum uulgare L. Dost; Bergmynte. —  „Fredensborg“ , zwisehen 
der Kamille und den Irisbliittern: mit gegenstandigen BliiUern, 
verzweigte Pflanzen mit breiten, trugdoldigen Rispen: am 
ehesten fiir die genannte Art zu lialten, sonst kiime etwa uoch 
die Wasserminze (Menlha aipiatica) iu Frage.

Sulvia pralensis L. Wiesensalbei; Salvie. —  „Fredensborg"', links von 
der Mitte; mit sebr groBen Grundblattern, unregelmaBig gekerbt 
bis ausgefressen, astiger Bliitenstand (verzweigte Scheinahre); 
łiier ba ml cl t es sich urn eine rotlieh bliiliende Pflanze, niclit die 
eigentliche blaue Form.

Plantago major 1.. GroBer Wegerich: Veibrcd. —  „Prasto“ , ganz vorn, 
etwas reehts von der Mitte eine groBbliittrige Rosette mit melire- 
ren Bliitenaliren.

Gulium sp. Labkraut; Maure, Fegre. —  ,,Fredensborg“ , reehts von 
der Mitte, ganz im Vordcrgrund krieebend. Stengel mit vier- bis 
seehsldattrigen Quirlcn und sparlichen BUiteiistiiiiden, im Habitus 
etwa G. silvestre Poll., G. boreale L. oder G. uliginosum L ent- 
spreehend.

Helianthus annuus L. Sonnenblume: Solblomst, Solsikke. —  „Julie 
Vogel in ilirem Garten", 1825— 28 (191), s. S. 60.

Matricaria Chanwmilla L. Eclitc Kamille; Kamilleblomst. —  „Fredcns- 
borg1"-, im Vordergrund reehts neben dem Gartenmohn. Die iistige 
Verzweigung und die schmal fiederspaitigen Laubblatter gut 
wiedergegeben, ebenso die kurzeń, breiten weiBen Strahlenbliiten 
uinl die dicke gelbe Bliiteuscheibe in der Mitte.

Petasites officinalis Moench. Pestwurz: Pesturt. — „Waldbach im 
Gebirge“ , Dresden; am Bachrand.

Arctium Lappa L. GroBe Kletle; Borre. —  Vergl. die friiheren Be- 
merkungen Liber diese Art. —  „Prasto‘‘ , vor dem Eichenstamm.—  
„Norwegische Gebirgslandschaft'‘ , 1819, Oslo, im Vordergrund 
links. —  „Fortuntal“  1836 (221) vorn reclits. —  „Norwegische 
Landsehaft“ , Thorwaldsenmuseum, vorn liuks.

Cirsium lanceolalurn (L.) Scop. Kratzdistel; Tistel. —  „Fredens- 
borg“ , vorn links, vergl. S. 63.

Turaxacum officinale Web. Lowenzahu; Ldvetann, Flesteblomst. —  
„Fredensborg", ganz im Vordergrund, links neben dem Garten- 
mohn.
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Pflanzengeographisches 
von der Balkanhalbinsel.1’

Von C. R e g  e 1.

1. E i n l e i t u n g .

Die cdaphischen Faktoron spielcn bei der Verbreitung der Pflan- 
zen im ostlichcii Teil des Mittelmeergebietes eine groBe Rolie. Dies 
ist leielit an folgenden Beispielen zu ersehen. Auf dem Bithynischen 
Olymp iii Kleinasien erstreekt sieli gleicb oberhalb der Waldgrenze 
eine Art Heide, bestehend aus \accinium myrtillus, Bruckenthalia 
spiculifolia, Juniperus-ruinii-Malleu. Der Gipfel des Berges besteht 
aus Kalk, der stark verkarstet ist und nur eine wiistenartige Vegeta- 
tion mit stacheligcn Astragalus, Acantholimon u. a. tragt. Siehe aueh 
R e g e l  (1933).

Auf dem Taygetos in der Pcloponnes siad die Flysebbddeu mit 
diebtem Kiefernwaltl bewacbsen; auf den Kalkboden wacbst jedoeh 
reiner Abies-Wald. Auf dem Atlios kommen auf Kalkboden die 
Kiefer und die Tanne vor, auf kalklosem Boden wachsen Buchen- und 
Kastanienwalder mit eingestreuter Tanne. Auf Thasos ist die Vege- 
tation des aus Kalk bestebenden Gipfels des Heil. Elias und des aus 
kalklosen Gesteinen aufgebauten Hypsarions ganzlic.h verschieden; 
dies siebl man aucb auf dem Ossa, wo der aus Kalk bestehende Gipfel 
keinen Rasen tragt, auf den kalklosen Gesteinen jedoeh dichter 
Buchenwald wacbst. Anch auf Samos und an vielen anderen Orten, 
ja aucb weiter im Norden, wie in Montenegro, ist der Untersehied in 
der Vegetation der oft nur durch eine Verwerfung voneinander ge- 
Irennteii Kalkgesteine und der kalklosen Gesteine so augenfallig, daB 
wir an edapbiscbc Einflusse auf die Pflanzendeeke sprechen miissen.

Ist hierbei aber die cbemische Zusammensetzung des Gesteines 
der maBgebemle Faktor oder der Wassergehalt? Falls es die ehemische

' )  Vortrag an der Tagung der Freien Vereinigung fiir Systeinatik und Pflanzen- 
geograpliie in IIannover iin Septend)er 1939.
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Zusammensetzung des Bodens ist, spielt da nun die Anzahl des p il 
im Bodeu eine Rolle und der Kalkgehalt? leh will diese Frage au 
Haud einiger Beispiele zu ldsen versuclien und nebenbei noch einige 
Fragen beriihren. die auf die Pflanzengeograpłiie des nalien Ostens 
Bezug liaben.

2. D e r  pH - G e h a 11.
Den pH-Gehalt der Bodeu in Griechenland wollen wir an Hand 

einiger Bodenproben uiitersuclien, die ieh in den Jaliren 1934— 1937 
in Griechenland gesammelt hahe. Da die spaleren Sammlungen nocli 
nicht bearbeitet und meiue Uiitersuchungen in Griechenland nocli 
niclit abgeschlossen sind, so kann die hier fołgende Aufstellung nicht 
auf Vollstandigkeit Anspruch erheben. Es sind jedoeli meines Wisscns 
bis jetzt noch keine Veroffentliclumgen iihcr den pH-Gehalt der 
Bdden in Griechenland erseliienen.

Die Bodenproben babę ich den versc.hiedenen Hohenstufen ent- 
normnen, jedoch nicht gleichmiiliig aus allen Teilen des Lamles. Bei 
der Benennung dieser Stufen liabe ich mich an die von M a r k g r a f  
in Albanien aufgestellten Hohenstufen gehalten. Die Zusammen
setzung der Pflanzendecke habe ich ganz kurz angegeben; eine detail- 
lierte Aufzeichnung iiber die Beschreibungen der Assoziationen will 
ich ein anderes Mai maehen, sohald mcine PWsehungen in Gricchen- 
land abgcsehlossen sind.

pH P f l a n z e n d e c k c O r t ca.
5,3 Pinetum halepensis Kefissia
5,9 Maecliia mit Quercus ilex Athos 0
0,0 Ericetum arborcae Athos 0
6,0 Pinetum ericosum Athos 0
6,2 Maechia Athos
6,3 Quereetuin ilicis Karyaes, Athos 0
0,3 Quercetuin coeciferae Sinigos, Agrapha 0
0,3 Pinetum ericosum Athos 0
6,3 Quereetum coeciferae Agrapha 0,05
6,4 Pinus halepensis, Quercus 

ilex Athos 0
6,5 Quercus eoccifera Manolis 0
0.6 Erica arhorea Granitsa 0,02
6,7 Arbutus, Pistacia lentiscus Kompoti bei Arta 0,05
0,7 Pinetum bruttiae Samos 0
6,9 Quercus eoccifera, Quercus 

ilex Athos 0,03
7,0 Pinetum bruttiae Samos
7,0 Quereetum coeciferae Dodona 0,05
7,0 Pinetum bruttiae Samos
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pH P f l a n z e n d e c k e O r t ca.
7,0 Macchia Attika 12
7,1 Quercetum eocciferae Agrapha 0,02
7,1 Macchia Agrapha 0,02
7,2 Macchia Attika 0,75
7,2 Macchia Attika 0,05
7,2 Quercus-coccifera-Wah\ Megdovos 4,1
7,3 Pinetum bruttiae Samos 5 - 0
7,3 Pinetum łialepensis Maratlion
7,3 Macchia mit Pistacia 

lentiscus Kompoti bei Arta 2 - 3
7,3 Pinetum pallasianac Vermion 2 ,5 -3
7,4 Pinus pallusiana und Carpi- 

iius duinensis, sowie 
Macchia-Eleniente Kouitsa 3

7,4 Macchia Athos 0,7
7,5 Pinetum halepensis Euboea 0,85
7,5 Pinetum halepensis Kefissia 8
7,5 Pinetum halepensis Marathon 12
7,6 Macchia Attika 3,5
7,7 Macchia Attika 9
7,8 Pinetum halepensis Kefissia 11

Die hier aufgezaldten 36 Erdproben dcreii pH- und Ca-Gehalt 
untersucht wurde, verteileii sieli folgęndermaBen hiusichtlich ilires 
pH-Gehaltes:
pH Anzahl der Proben Ort

5 - 5 ,5 1 Kefissia
5 ,5 - 6 3 Athos
6 — 6,5 7 Athos, Agrapha
6 ,5 - 7 7 Kom poti, Athos, Dodona, Agrapha, Sa

mos, Attika
7— 7,5 13 Kefissia, Samos, Attika, Euboea, Agrapha, 

Athos, Konitsa, M egdovos001ifl 4
35

Marathon, Attika, Kefissia

D i s k u s s i o n d e r  F r a g e : Wichtig ist die Amplitudę der 
pII-Grade, niclit die Haufigkeit der pH-Menge iii der einen oder ande- 
ren Haufigkeitsklasse. Die Anzahl der untersuchten Erdproben ist 
zu gering, ais dafi mail sich dariiber ein endgiiltiges Urteil bilden 
kdnnte. Klar ist jedoch, dali das Maxiitium in der Richtung der neu- 
traleii und alkalischen pH-Grade liegt.
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Ich habe keine prinzipiellen Unterschiede in der Pflanzendecke 
der Boden mit verschiedenen pH-Graden feststellen konnen. Es ist 
iiberall die Macchie mit den gleichen Arten. Allerdings konnen die 
einen oder anderen Arten fehlen, je nachdem der Boden mehr oder 
weniger kalkhaltig ist; dies bezieht sieb auf die Erica-Arten; aber die 
vorhandenen Unterschiede sind eher eine Folgę der Bewirtschaftung 
der Maccbia, also eine Folgę des rnenschlicbcn Einflnsses, ais des 
Bodens. So habe ich auf einer Reise im Jahre 1938 an der Nordost- 
seite des Pelion zwischen Sagora und Polydendri, sowie an der Ost- 
seite der Chalkidice auf Kalkgestein und auf kalklosem Boden die 
gleiche aus Quercus coccifear und Querc.uf Hex bestehende Maechia 
gesehen.

Der Unterscbied in der Pflanzendecke tritt ein, sobald der Kalk- 
fclscn verkarstet. Am widerstandsfahigsten ist hierbei Quercus cocci- 
jera, der man auch auf stark verkarstetem Gcliinde begegnet; weniger 
widerstandsfahig sind die Arbutus-Arten und Quercus ilex.

Nicbt der pH-Gebalt bediugt die groBen Unterschiede in der 
floristischen Zusamrnensetzung der Hart!aubvereinc, sondern der 
groBere oder geringere Grad der Verkarstung, die ja nur auf Kalk- 
boden auftreten kann. In Mitteleuropa, wo die Verkarstung fehlt, 
ist jedoch der Kalkgehalt an und fiir sich fiir die Zusamrnensetzung 
der Pflanzendecke maBgebend.

Bei den Boden der Stufe des Hartlaubwaldes bandelt es sieli in 
den seltensten Fallen um natiirliche Boden; meist sind es Boden, 
dereń natiirliche Struktur dadurcli verandert worden ist, daB von den 
anliegenden Anhohen standig Feinmaterial abgetragen und hinab- 
gescbwemmt wird. Die Farbę dieser Boden ist meist dunkcl- bis 
hellrot; docli findet man baufig auch graue und fast sebwarze Boden. 
Es sind also mediterrane Roterden, die aber nicht iiberall gleicb aus- 
gebildet sind, am typischsten in Attika; docb auch wciter im Nordcn 
begegnet man solchen roten Boden, ja sogar im Gebirge oben, wie z. B. 
auf dem Pantokrater auf Korfu und auf dem Gipfel des Pelion in 
ca. 1500 Meter Hohc, also oberhalb der Stufe des Hartlaubwaldes.

Es lassen sich eine gauzc Reihe Macchia-Typen feststellen, von 
denen ich nur einige wenige erwiihncn mochte.

Der Pirius-hałcpensis-, bzw. Piiws-brułtia-Wald mit Macchia, das 
Ericetum arborcae, baufig im Verein mit Pinus halepensis, die 
Pistacia-lenti.scus-Macchiai die ęuercus-iZe^-Macchia; dic Quercus- 
rocci/era-Macchia.
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II. S t u f  e ii e s m c d i t r r r a n n i  N a d e 1 w a 1 (1 e s.
pH P f l a n z e n d e c k e 0  r t Ca

5,3 Abietetum cephalonicae mit 
Quercus coccifera Oeta 0

5,fi Abietetum cephalonicae Karpenision 0
5,7 ^46('es-Walcl mit Fagus Oxya 0
5,9 L uter Abies cephalonica 

(Humus) Gavrovo 0,05
6,0 Abietetum cocciferosum Granitsa 0
6,1 Pinus pallasiana Konitsa 0,001
0,1 Abietetum ccphalonicae Karpenision 0
6,2 Pinctum pallasianae Vcrmion 0
6,2 Abietetum ccphalonicae Muntsuraki 0
6,3 Abies cephalonica Parnon 0
6.3

6.4

Abietetum cephalonicac 
(Humus)

Abietetum cephalonicac
Skulikaria
Agrapha

6,9 Pinctum pallasianae mit 
Carpinus duinensis Konitsa 5 - 6

7,0 Abies cephalonica, etwas Oberhalh Sparta,
Pinus pallasiana 1100 m Hóhe 0

7,0 Abietetum cephalonicac Taygetos 2,25
7,1 Abietetum cephalonicae 

(Kalkgerolle) Velucchi 2,25
7,1 1'ageto-Abietetum Vermion 0,03
7,2 Abietetum auf Karst Taygetos 0,7
7,3 Pinetum pallasianae Vermion 2,5 3
7,3 Abietetum cephalonicae Taygetos 3
7,4 Abietetum cephalonicae Taygetos

Die hier aufgezahlten Erdproben verteilen sich hinsichtlich ihres 
pH Gehaltes folgendermaBen:

pH Anzahl der Proben Ort

5 - 5 ,5 1 Oeta
5 ,5 - 6 4 Oxya, Karpenision, Gavrovo, Gra

nitsa
6 - 6 ,5 7 Konitsa, Karpenision,|Vermion, Munt

suraki, Parnon, Skulikaria, Agrapha
6,5— 7 3 Sparta
7— 7,5 6 Yermion, Taygetos, Yelsuchi

21
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D i s k u s s i o n  d e r  F r a g e :  Auch hier ist die Amplitudę 
recht groB; grbBer ais in der Stufe des Hartłaubwaldcs ist dic Anzahl 
der Erdproben mit geringerem pH-Gebalt, was auf einen anderen 
Klimax, ais in der Stufe des Hartlaubwaldes schlieBen lassen diirfte; 
jcdoch ist die Anzahl der untersuchteu Erdproben zu gering, ais daB 
eine endgiiltige ScbluBfolgerung gezogen werden konnte. Was jedoch 
charakteristiseh fiir diese Boden ist, das ist der Humus, der nichl 
sclten mehr oder weniger machtig sein kann. Docli haufig ist diese 
Huinusschicbt weggeschwemmt; insbesondere ist dies auf Kalkgestein 
der Fali, das in diesem Falle mehr oder weniger verkarstet.

Im Gegensatz zur Stufe des Hartłaubwaldcs wiirde das Klimax- 
stadium der mcditerrauen Nadelwaldstufe ein humusbaltiger Boden 
sein.

Auch hier wiirde ich die These aufstellen, daB uiclit so sebr der 
Gclialt ar: pH dic Zusammensetzung der Walder dieser Stufe bedingt 
wie die Pflanzengeschichtc und der mehr oder weniger groBe Grad 
der Verkarstung. Ersteres beziebt sieli z. B. auf das Vorkommcn von 
Pinus pallasiana, die ein nbrdlichcs (Pindus nbrdlich von Vlacbe 
Kastania) und ein siidlichcs (Taygetos) Verbreitungsgebiet besitzt. 
Das letztere hiingt mit dem Verbreitungsgebiet auf der Balkanhalb
insel zusammen, ersteres ist isoliert und diirfte wohl mil dem Ver- 
breitungsgebiete in Kleinasien zusammenbangen, wobci das Vorkom- 
men auf Samos wohl nur ein Zwischenglied ist.

Dort, wo Pinus pallasiana und Abies cephalonica zusammen ver- 
breitet sind, zeigt sich Abies ais die plastischere Art. die sowohl auf 
Itumusreichem Boden wie auch auf stark verkarstcten Boden vor- 
kommt. wahrend Pinus pallasiana den im allgcmeinen stark verkarste- 
ten Boden meidet. Dieses kann man bfters im Taygetos beohachten. III.

III. D ie  S t u f e  d e s  s o m m e r g r u n e n  W a l  des .

Diese Stufe cntspricht M a r k g r a f s  Trockenwaldstufe; die in den 
sudlichen Teilen entsprechende Stufe ist im siidlichen Griechenland 
nieht ausgebildet, tritt jedoch nach Norden hin in immer groBerer 
Machtigkeit auf, wenn auch stellenweise kcincn zusammenhangenden 
Giirtel bildend. So fehlt sie z. B. im Taygetos, auf dem Parnes und 
auf Samos. Siehe auch K e g e l  (1937). Oft ist diese Stufe nur durch 
einige einzeln wachsende Eichen angedeutet.
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pH P f l a n z e n d e c k e 0  r t Ca
5,1 Gastanetum Vermion 0
5,6 Caslanetum Musaki 0
5,8 Castane.u, Abies cephalonica Karpenision 0
5,9 Quercetum frainetti mit Quercus 

coccifera Skulikaria 0
5,9 Ouercetum frainetti mit Abies Musaki 0
6,0 Castanea Skulikaria
6,1 Quercetum Agrapha 0,001
6,1 Quercetum frainetti Lutra Kavassala 0
6,3 Ouercetum unterlialb Samarina TJnterhalb Samarina 0
6,6 Qucrcetrum frainetti mit Erica (iranitsa 0

Die hier aufgozłiblten Erdprobcn vcrtcilen sich binsichtlich ihres pll- 
Gehaltes folgendermaBen:

pH Anzahl der Prohcn O r t
5—5,5 1 Vermion
5 ,5 -6 5 Karpenision, Skulikaria, Musaki
6 -6 ,5 3 Samarina, Lutra, Kavassala
6 ,5 - 7 1 Oranitsa

10

D is k u s s i o n  d e r  F r a g e Hier ist trotz der gcringen An
zald der untersuchten Brdproben das Vorherrsehen der geringen pH- 
Grade zwcifellos. Audi habe ich iiberall die Castane.u- und Chicrcus- 
/ruineffo-Walder ausschlieBlieb nur auf kalkfreicn Boden gesehen.

Die Vcrbreitiing dieser Wiilder ist sicher stark durch den Men- 
schcn eingeschrankt wordcn, docb gibt es groBe Castanea-Waldungen 
u. a. auf Euboea (Delpbis). auf dem Pelion und auf dem Athos, wiih- 
rend sie auf Tbasos zu fehlon scheincn und im Pindus nur stellenweise 
in kleineu Bestanden vorkommen. Hie und da begegnet man in der 
Niihc von Siedeluiigen cinzelnen groBen Cast«/te«-Baumen inmitten 
der Felder, die wohl ais Reste groBercr Bestiiiide anzusehen oder viel- 
leielit auch angcpflanzt sind. So ist es auf Tbasos der Fali, wo die 
Erde unter den Kastanien ais Kastauiencrde an (/iirtner und Licbhaber 
in Kavalla verkauft wird.

Es gibt verschiedenc Vcreine, wie das Que.rcetum frainett.i erico- 
slim u. a.
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IV. D ie  S 1 u f e d e s  W o l k e n w a l d e s .
Ober diese Stufe siehe M a r k  g r a f  1. c. und R e g e l  (1937 a).

pH Pflanzendecke O rt Ca.
5,3 Fagetum an der Waldgrenze Vitsi
5,6 Fagelum Vitsi 0
6,0 Pinetum Heldreiclui Smolika 0,08
6,1 Fagetum Oxya
6,5 Fagetum Oxya bei Musaki 0
7,2 Pinus Fagus Samarino 0
7,3 Fagetum Vermion
7,4 7/Y/o argenłea Vermion 0,3
7,5 Yermion 0,7

Dic hicr aufgezablten Erdproben verleilen sieh hinsichtlicb ibres 
pH-Gehaltes folgendermaBen:

ph Anzahl der Proben Ort
5 - 5 ,5 1 Vcrm ion
5 ,5 - 6 2 Smolika, Vitsi
6,5— 7 2 Oxya und 0xya bei Musaki
7 -  7,5 4 Yermion, Samarina

9
D i s k u s s i o ii d e r  F r a g r : Dic Buehenwalder sind in Grie- 

chenland nur auf kalklosem Boden verbreitet; cin oberflachlichcr Be- 
obachter wiirde sagen, daB die Buclie den Kalk ineidet. Dafi die 
Mebrzabl der Buehenwalder auf Boden mit geringcm pH-Gehalt vor- 
kommen, ist klar aus der Tabelle ersielitlicb; die Vorkommen am 
Yerinion und bei Samarina zeigen jedoch, dal] dieser Baum auch bei 
boheren pH-Zahlen wachsen kann. Allenlings bandelt es sieli dann 
um vereinzelte Vorkommeu und es ist niclit uiunbglich, daB die Wur- 
zeln des Baumes in den kalkfreien Horizont reicben. Auf dem 
Gipfel des Pelion habe icłi jedocli dic Buche auf Kalkfelsen gesehen, 
was vollstiindig gegen die Annahme der Kalkfcindlichkeit dieses 
Baumes spricht.

Es bandelt sich jedoch bei der Verbrcitung der Buche nicbt so 
sehr um den pII-Gehalt ais yiclmehr um die Bodenfeuehtigkeit, die 
auf Kalkbbden geringer ist ais auf kalkarmen. AuBerdem scheint die 
Buche. wenigstens ist es im trockenen Klima von Griechenland der 
Fali, den trockenen Karstbodcn zu meiden, und nur auf dem Gipfel 
des Pelion scheinen die lokalen Bedingungen das Wachsen der Buche 
auf Kalk zu ermoglichen.

Ob die Tiliela argenteae auch zu den Wolkenwiildern gezahlt 
werden miisscn, kann ich nicbt entscheiden. Vielleicht wiirde es rich- 
tiger sein. sic zur sommergriincn Waldstufe zu zahlen.
Fcddc, Repertorium, Beiheft CVI 6
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V. D ie  a l p i n e  S t u f e .

Aus flor alpinon Stufe der Bcrge Griechenlands habe ich nur 
ganz wenigc Erdproben. Bei der Mehrzahl der Berge besteht der 
Boden dieser Stufe aus verkarstetem Kalkfelsen ohne jede Boden- 
krmne und nur wcnige Gebirge gibt es, in dereń alpine Stufe die Kalk
felsen fehlen oder docb nur eine verIialtnismaBig unbedeutende Rolle 
spielen. Zu diesen gehort unter auderem der Octa, dessen hochste 
Spitze nur aus Kalk besteht. und der Oxya.

Auf diesen Bergen wurdcn folgende nH-Werte gemessen:
pH Pflanzendecke Ort
5,2 Juniperus nana Oeta
5,4 Nardetum strictae, Genista Oxya
5,7 Juniperus nana Oeta

Ca
0
0
0

Auf diesen Boden sind Basen verbreitet aus Nardus stricta, 
Gonista acanthoclada u. a., oder es sind mrhr oder weniger dichte 
Juniperetci nanae. Jedenfalls sind diese Boden mit mehr oder weni
ger dichtcm Rasen bedcckt; nur auf den bochsten Gipfeln des Smolika 
und des Vitsi ist die Vegctation eine typische Kaltewiiste, oder es 
bandelt sieli um Blockbaldcn und Gerollc. Anders ist die Vegetation 
der Kalkfelsen, die inuner verkarstet sind. Es ist der Typus des 
meditcrranen Kalkberges, dessen verkarstete Hangę eine nicht go- 
scblossenc, wiistenartige Pflanzendeckc iiberzicht. Ilie und da begeg- 
net man allerd»*igs mattenartigen Vereincn, die aber nie groBere 
Flaeben bedeeken und nie eiuen diebteren Rasen besitzen. leli will 
vordcrhand folgende Vereine aufzablen, oline Ansprucb auf Vollstan- 
digkeit zu erheben:

Die Festuca-') Wiiste, die iiberall wcit verbreitet und auf allen 
Kalkbcrgcn vorbandcn ist.

Die Festuca-Seslcria-coerulaiis-Wiislc.
Die Sideritis-Wiiste, die z. B. ais Sideritis cuboea-Wiiste auf 

dem Delphis-Bergc auf Euboea iiberaus charakteristisch ausge- 
bildet ist.

Die l iiula-Wuste z. B. auf dem Hypsarion auf Thasos J).

3. D ie  D e g r a cl a t i o n s p r o d u k t e d e s  H a r t l a u b w a l d e s .
Eine direkte Linie fiilirl vom Hartlaubwald iiber die Maccbia zu 

den yersehiedenen Degradationsprodukten, die infolgc Abholzung Be- 
weidung und gleiebzeitigen Wegsebwemrnens der obersten Boden- 
scliicbt alhnahlich an Stelli eines Hartlauliwaldes entstehen konnen.

') Meist Festuca varia. ’ ) [nula Aschersoniana Jka.
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Jc nach der floristischen Zusammensetzung lassen sieli eine Reihe von 
Assoziationen aufstellen, die eine in Griechenland eigene geogra- 
phische Verbreitnng haben. So will ich hier nur folgende erwahnen:

Das G e n i s t e t u rn a c a n t h o c l a d a e ,  im sikllichen Griechen- 
land, wie z. B. auf der Peloponnes, auf Andros und anderswo.

Das T h  y m b r e t u  m c a p i t a t a e ,  cbenfalls in den siidlicheren 
Teilen des Landes, jedoch noch bei Volo vorkommend.

Das P o t e r i e t u m  s p i n  o s i ,  im siidlichen Griechenland ver- 
breitet, gegen Nordcn hin seltener werdend, auf dem Athos nur in 
einigen kleinen Flecken ain Meeresufcr vorkommend.

Das P h l o m e t u m  f r u t i c o s a e  (siehe aucli K e g e l  L938) 
stellenweise ungeheure Flachen bedeckend, so z. B. noch bei Karvas- 
saras, lici Arta, am Othrys; cs kommt noch bei Trikkeri und bei Volo 
vor, scheint aber weiter nach Norrlen hin zu fehlen.

Einige von diesen Assoziationen sind sicher aucli natiirlichen Ur- 
sprunges, so z. B. cin P o t e r i e t u m  s p i n o s i  am Meeresstrandc 
zwischen Vatopedi und Esiihigmenu auf dem Athos.

4. D ie  B e r g e .

Die starkę vertikale Gliederung Griechenlands bei gleichzoitigcr 
sfarkor horizontaler Gliederung bedingt cin inniges Ineinandergreifen 
von Gebirge und Meer. Tiefe Golfe und Buchten greifen ins Land 
ein und reichen bis an den FuB von hohen, in die waldlose Stufe 
reichenden Bergen. Audi auf den lnseln sind die Anhohen nicht 
selten sehr bedeutend und besitzen einen waldlosen Gipfel, wie auf 
Kreta, Samothrake, Samos, Andros u. a. Es sind nur z. T. Massen- 
erhehungen. haufig einzeln stehemle Berge. Die obcrc Baumgrenze 
yerlaiift ans den angegebenen Griinden in verschiedener Hiihe; man 
kann in Griechenland haufiger. ais in anderen Landem, eine Depres- 
sion dieser Grenze beobachten. Einige Falle dieser Depression halie 
ich in einer friihercn Arheit beschrieben, wie auf dem Kerketevs auf 
Samos, dem Hymettos, dem Pautokrator auf Korfu.

Es kamen noch hinzu der Delphis auf Euboea, der Ossa, der 
Pclion, der Athos, der Hypsarion auf Thasos, der Kuwaras auf 
Andros und noch eine Reihe andere. Oline hier auf eine genauere 
eingehende Beschreibung einzugehen, die ich mir auf spater vorbe- 
halte. will ich nur darauf hinweiseri, daB es natiirliche und kiinstliche, 
durcli den mcnschlichen EinfluB hervorgerufene Deprcssionen gibt, 
von denen die ersteren klimatisch und gcomorphologisch bedingt sein 
honnen.

Der Pelion und der Ossa gehoren dem balkanisch-mediterranen 
Gcbirgstypus an, nicht dem rein mediterranen, der dcm Pelion gegen- 
iihcrlicgende und von ihm nur durcli den Golf von Volo geschiedene
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Othrys sclieint rein mediterran zu sein. D e r  G o l f  v o n  V o l o  
b i l t l e t  e i n e  s e h r  r n e r k b a r e ,  i i b e r a u s  d e u t l i c h c  V e g e -  
t a t i o n s s c h e i d e .  Pclion, Ossa und Athos zeigen hinsiclitlich ihrer 
Pflanzendccke vicle, gemeinsame Ziige, vor allem sind es die Buchen- 
walder mit starkerer oder geringerer Beimischung von Abies, ferner 
das Vorkommen von 1lex aquifolium u. a.

5. G r e n z l i n i e n .

Die G r e n z e  z w i s c l i e n  M i t t e l e u r o p a  u n d  M i t t e l -  
m e e r g c b i e t e  verlauft auf dem Bałkan von Nordwesten nach Siid- 
osten; das gleiclie ist aucli mit der Siidgrenze des Wolkenwaldes der 
Fali, dereń siidlichster Auslaufcr auf dem Pelion liegt. Ganz isoliert 
steht nur der Oxya Lei Karpenision, den wir ais ein Reliktvorkommen 
jetzt verschwuudener Buehenwalder auffassen miissen.

Nach Nordosten und Osten liin hildet das Mittelmeergehiet einen 
au der Kiiste imrrier schmalcr werdenden Streifen, der schlieBlich, 
wie auf Samothrake hei Alexandrupolis und Konstantinopel, eigent- 
licli nur auf den Inseln typiseh ausgepragt zu sein scheint.

Es lasscii sieli in der Pflanzendecke des Mittclmeergebictes un- 
weit dereń Nordgrenze eine Reihe von Veranderungen feststellen. 
So tritt z. B. in der Macchia in nielir oder weniger groBcr Menge 
Car pinu x duinensis auf. Dies sehen wir z. B. au der Kiiste zwischen 
Stratoniki und Stawaros, auf Thasos, in Thrazien, aher aucli in den 
nordlichen Teilen des Pindus, z. B. hei Konitsa.
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Zur regionalen Verbreitung des 
Phalaridetum arundinaceae Libbert.

Mit 4 Al)l>. mul 4 Tabellen.

Von H a r t w i g  R o l i .
(Aus der Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft

zu Plon in Holstein.)

2. B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  

E i n 1 e i t u n g.

Nachdem in einer friiheren Skizze ( R o l i ,  1938 a) yersuclit wor- 
den war, iiber (lie Ausbildung des P h a l a r i d e t u m  a r u n d i n a 
c e a e  in Holstein zu berichten sowie die Nomenklatur dieser Gesell- 
sehaft zu bereinigen. mbclite icli an dieser Stelle nun auch versuchen, 
rinige weiterc Fragen aufzurollen, vor die uns diese Gesellschaft stellt. 
Eine solche Arbeit ist mbglich auf Grund reicher eigener regionaler 
Kenntnissc, iiber die ich leider nicht verfiige, oder init Hilfe von Lite- 
raturvcrgleichen oder untcr Mitwirkung der Fachgcnossen, die aus 
iliren eigenen Unlersuchungsgebieten ilire Erfahrungcn mitteilen. In 
diescm Falle konnie ich die bciden letztgenannten Wege beschreiteu 
und bin schr vielen Herren fiir ihre liebenswiirdigen Auskiinfte zu 
groBem Dank verpflichlet. Weiter gilt mciii Dauk der D e u t s c h e n  
F o r s c h u n g s g e i n e i n s c h a f t ,  die ineine Untersuchungen er- 
mbglichte-

Es wird bisweilen angezweifelt, daB es sich bei den P h a l a r i -  
d e t o m  a r u n d i n a c e a e  uin eine eigene Assoziation liandclt. So 
ist R. T ii x e n (nach frdl. schr. Mitt. vom 24. 10. 38) folgendcr Ansicht: 
,,Die Gesellschaft von L i b b e r t ist siclier etwas eigenes. Ob sie freilicli 
eine eigene Assoziation bleiben wird, wagę ich noch nicht zu beur- 
leilen. Unler den angegelienen Charakterarten stecken M o l i n i e t a -  
1 i a und andere Arten, dereń lokalcn Treuegrad man schwer vou liier 
aus heurteilen kann'4. lin weiteren Vcrlauf seines Briefes spricht 
lierr Prof. T ii x e n die Vermutung aus, daB es sich bei den P h a l e -  
r i d e t u m  nur um eine Subassoziation des S c i r p e t o - P h r a g m i -  
t e t u r n  handele.
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t)ber tlić allgcmcin-soziologische Stellung des P h a l a r i d e t u m  
gab mir Herr Prof. B r a u n - B 1 a n q u e t verschicdene Auskiinftc 
(frdl. sclir. Mitt. v. 15. 11. 1938). Die Stellung der Gesellschaft ist 
mich i lim nocb ungcklart (P h a 1 a r i d e 1 u in W. K o c h  nomen 
nuduin, non L i b b e r t ) .  Manche Bestande sprecheń fiir Einreibung 
in das P h r a g m i t i o n ,  wieder andere Aufnahnicn scheinen auf not- 
wendige Einreibung in das M a g n o c a r i c i o n  liinzuweisen, so die 
von L i b b e r t  und meine oigenen. W i l z e k s  Assoziation ist nacli 
B r a u n - B U n i j u c t  cine Miscliung; und es darf ihr daher weniger 
Wiebtigkeit beigemcsse.n werden- wie bereits dargclegt wurde ( R o l i  
1938 a). Nur zukiinftige, mbfiiichst zahlreiehe TJutersucbungen kolumn 
die Frage eindeutig klaren. Dazu solleu nicine Ausfiilirungen vor 
allein anregen.

Eim ■ weitere. wicbtige Frage ist die, oh man alle Bestande mil 
Phalaris uruiidinacea der Raiumcitlus-repens-Aloperurus - g e n i e u l a 
tu  s - Assoziation T ii x e u s und P r e i s i n g s  1937 einordnen kann 
(T ii x e n 1937, S. 97). Ebenso fraglich isl allerdings, ob alle Be
stande, in denen wir Phalaris finden, eebte P b a l a r i d e t e n  im 
Sinne L i b b e r t s  siml. W. C h r i s t i a n s e n isl (nacli frdl. miindl. 
Mitteilung) der Ansicht, dal] die schleswig-liolsteiniscben Pbalarideten 
der Assoziation T u x c n s  und damit aucli dem Calthion-Verbande 
T ii x e n s zugereebnet werden miissen. Fiir die groBen, von L i b b e r t  
beschriebenen P b a l a r i d e t e n  ist diese Einordnung u i elit gut miig- 
licli; gerade dic Differential-Arten T ii x e n s sebeinen auf gewisse Ver- 
bindungen seiner Assoziation zum P h r a g m i t i o n  - Yerbande hinzu- 
weisen. Die Frage der Einordnung der Bestande mit Phalaris kann 
aber nur durcli Saminluug weiteren Materials gelost werden; fiir eiuo 
Eutscbeiduiig reicht unsere Kenntuis noeli liielit aus, daber sei die 
Frage nur gestreift.

Aber cinige weitere Bemcrkungen miissen gleich einleilend ge- 
macbt werden. Unter liebcnswiirdigcr Fiilirung von W. L i b b e r t  
liatte ich Gclcgcuheit, seine groBen P b a l a r i d e t e n  an der Warllie 
zu bcsichtigen. Dabei komite ich mieli dort einwandfrei davon iiber- 
zeugen. daB die Gesellsebaft p b y s i o g n o in i s c h , f 1 o r i s t i s c li 
und b k o 1 o g i s c h von allen anderen Rblirielitgescllscbaften deutlieb 
abweicht. Insbesondere baben die Original-Bestande mit den S c i r -  
p e t o - P li r a g in i t e t u ni trotz der soziologischen Verwandtscliafi 
wenig Aluiliebkeit. Im  das zu beweisen, sei bier ein kurzer Ver- 
gleicli beider Gesellsebaften ais (ibersiclit eingcfiigt:
V e r g l e i c h  des  P h a l a r i d e t u m  und S c i r p e t o - P h r a g m i t e t u m .  
Scirpeto-Pliragmitetum K o c h Phalaridetum arundinaceae L i b b e r t .  
Boden: sandig sch la tnm ig  fester Wiesenboden, Humus, Torf.
Wasserstand: dauernd in Wasser nur zeitweise iiberflutet.
Verbreitg.: Seen. wenig an Fltissen Fast nur an FluBtalern, selten in Seen.
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Da mail nun ais echte Assoziation eine solche Vergesellschaftung 
von Arten ansehen muB, die sowold physiognomiscli wie floristisch 
und okologisch eine Sonderstcllung einnimmt, so diirfte es nicht unbe- 
rechtigt sein, das P h a l a r i d e t u m  a r u n d i n a c e a e  wirklich ais 
eigene Assoziation gelten zu lassen, wie das in den hisherigen Bearbei- 
tungen der Gesellsehaft gemaclit wurde.

A 11 g e in e i u e s.
Nach dieser mehr grundsatzlichen Einlcitung soli jetzt versucbt 

werdcn, das Areał des P h a l a r i d e t u m  zu umreiBcn und festzu- 
stellen, in welcbem Gebiel das Optimum dieser Gesellsehaft liegt.

Um das hesser zu konnen, sei vorlier die Verhreitung der, wie 
es scheint, einzigen r e g i o n a l e n  Cliarakterart, Phalaris arundi- 
nacea, wiedergegeben. Alle iihrigen, auch ais Charakterarten hezcich- 
neten, hahen anscheinend immer nur l o k a l e  Bcdeutung.

Phalaris aruridinacea findet sich nach W e b e r  (1928, S. 16) in 
Europa in dieser Verbreitung: „Ganz Europa oline den auBersten 
Siiden, his Lappland herauf, im arklischen RuBland, mittleren Sibi- 
rieii, gernaBigten Ostasien, Nordamerika, in den Gchirgen Mittel- 
europas his 700 m aufsteigend“ »

H e g i  (I, S. 196) gibt iiher die Verbreitung von Phalaris folgcn- 
des an: „Fast durch ganz Europa (fchlt in der immergriiiien Region 
des Mittelmeergebietes), West-, Nord- und Ostasien, Nordamerika 
(siidl. bis Kaliforuien und Virginien).“

Aus diesen Angaben kann man natiirlich nocli keine Schliisso 
ziclicn, oh und wo die von Phalaris aufgehaute Assoziation nun opti- 
mal ausgebildet ist. Elier kann man das, wenn man die iiher die 
Gesellsehaft bestelienden Angaben in eine Kartę Mittelcuropas ein- 
tragt, wie das in Abl>. I nach dem hisherigen Stand der Kcnntnis 
getan ist.

Die Gesellsehaft scheint optimal in Teilen von Ruftland ( A l e -  
c h i n 1927), an den Ufern der groBeren ostclhischcn Fliisse und 
Baclie ( L i b b e r t  1931), in Sehlesien (W i 1 z e k 1934, L i b b e r t  
schriftl. Mitt.) im Tale der oberen Donau und Aach ( R o l i  1938 e) 
entwickclt zu sein.

Weniger gut ausgebildet findet die Assoziation sich in der Schweiz 
( K o c h  1926, G a m s , schriftl. Mitt.), Wiirttemberg ( O b e r d o r f e r ,  
schriftl. Mitt.), Scldeswig-Holstein (S a x e n , schriftl. Mitt., R o l i  
1938 e), Danemark (J. I v e r s e n ,  schriftl. Mitt.). In Danemark wird 
die Gesellsehaft wohl nur ganz verarmt vorkoinmen. So deutlich 
hervorstechende Bestande wie an der Warthe scheint es dort nicht 
zu geben, jedenfalls sind auffallig groBe P h a l a r i d c t c n  dort nicht 
bokannt, wic mir Herr Dr. J. I v e r s e n freundlieberweise mitteilte 
(schriftl. Mitt. vom 28. 11. 38).
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Ganz zu fehlen scheint tlas P h a l a r i i l e t u m  in Hannover 
( T i i x e n ,  mdl. freundl. Mitt.) odcr wenigstens dort durcli andere 
Gesellscliaften ersetzt zu sein, worauf ich noch naher einzu- 
gehen liahe. Friiber war sic im oherbergischcn Gehiet vorhanden 
( S c h u m a c h e r ,  schr. Mitt.). wo sic jedoch durch Begradigungen 
mul Pflasteruugeii der Bache ciugegangcu zu sein scliciut.

Im stark atlantisch getbntcu ndrdlichen Rlieingebict scheint 
unsere Gesellscbaft durch eine andere abgelost zu sein, die 
S c h w i c k e r a t h  (1933, S. 69) erstmalig ais Gesellscbaft von Phu- 
łaris nrundinuceu und Petasites ofjicinalis beschrichen hal. Diese 
Gesellscbaft ist abcr anscbeiucnd aii ganz andere Biotope gebunden 
ais das P h a I a r i d e t u m , namlicli an sclinellflieBende, vielleicbt 
auch quellige Waldhachc. In dieser Ausbildung scheint sic aucb in 
frischen, iiabrsloffrricben Gebirgsbacben des Schwarzwaldes, vor 
allein in den Kalkgebieten gegen den Hochrhein und Bodensee, gcgen 
die Rbeinebene und his ziirn FuB des Gehirges hin vorzukommen, wo 
sie dann rasch aufhdrt, wie mir E. O h e r d o r f e r  freundlicherweise 
mitteilte (schr. Mitt. v. 13. 10. 38). Diese Assoziation feldt auch 
anderen Gebieten niclit, so wurde sic von L i b b e r t  (1938, 8. 98) 
neuerdings ans dem Plonetale beschricben, wo icb sie zu selieu Ge- 
legenheit liattc.

Hier sei gleich auch eine Berichtigung angebracht. In nicinem 
erstcn Beitrag zur Kenntnis des P h a l a r i d e t u m  steht ( R o l i ,  
1938 a S. 102): „Koinmen an Oder, Warłlic und Netze kcine Peta- 
sifes-Arten vor“ . Dieses Zital nach L i b b e r t  ist f a 1 s c h ! Es miiB 
vielmchr richtig heiBen: .,Im P h a l a r i d e t u m  a r u n d i n a e c a e 
kommen an Oder, Warlhe und Netze k c i n e  Petasites-Arten vor. 
„Dagegen ist an der Warthe z. B. Petasites tomentosus in anderen 
Assozialionen vorhanden.

Bei der Gesellscbaft S c h w i c k e r a l  li s wurde es sieli also um 
eine sudlich-atlaiitiscli-monlanc handeln, wogegen das echte P li a 1 a - 
r i d e t u m  nach seiner Hauptverbreituiig ausgc-sprochen kontinental 
zu liennen ist und demgemaB ais eurosibirisch bezeichnet werden darf.

Obrigens feldt das P h a l a r i d e t u m  auch dem siidlichen Rhein- 
gebiet nicht, wo es dann vorzugsweise die Rheinniederung cinuiinmt. 
Docłi ist dort seine Ausbildung nur fragmentarisch und es spielt 
flachenhaft keine Rolle, wie mir ebenfalls E. O h e r d o r f e r  mitteilt. 
weil das S a l i e e t u m  a l h a e  dort groBe Teile der Niederung be- 
siedclt, die sonst wohl eineu Biotop fiir das P h a l a r i d e t u m  ab- 
geben kdnnten.

Wic man nun freilieh die Verwandtschaft der Gesellscliaften 
L i b b e r t s  und S c h w i c k c r a t h s  darstellcn soli, das ist noch 
nicht zu ubersehen, dazu sind noch vielc Eiiizcliintersucliungen beider 
Gesellscliaften aus den verschiedeiisten Uiitersuchungsgebieten not- 
wendig.
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S p e z i e l l e r  T e i l .

Es sei nun einmal vergleichend ilie Zusammensetzung der Gesell- 
sehaft in verschiedeiien Gebieteii hicr behandelt. Wie wir sahen, ist 
sie wolil in RuBland in den weiten Ebenen der Fliisse ain besten enl- 
wickelt. Leider fehien bei A l  e c h  i 11 (1927) die Listen, die uns 
einen Einblick in die Zusaninicnsetzung geben kdnnten. Doch kann 
man seiner Schilderung entnehmcn, daB Phalaris arundinacea an 
manchen Stellen so vorherrschend ist, daB inan diese Art sicher ais 
die konstanteste regionale Cliarakterart ansehcn muB.

J N o r d w e s t d e u l s c h l a n d :  Eine der iillesten genauen Be- 
schreibungen aus dem Gehiete der Weser und der unteren Oder be- 
sitzen wir von C. A. W e b e r (1928). Er teilt die B e g l e i t e r  seiner 
,.R o li r g 1 a n z g r a s w i e s c"‘ in zwei Gruppen ein. So rechnet er zu 
den erwiinschten, weil wirlscliaftlicb ausnutzbaren Arten:

Lathyrus puluster Alopecurus geniculatus
Tri foli um hybridum Pou palustris
A gros lis alba Poa tririalis

Seine zweite Gruppc umfaBl alle jene Arten, die wirtschaftlicli ais 
Unkrauter aiigeselien werden miissen, z. B. Acliilleu plarmicu, Alismu, 
Caltha, Iris. Lythrum u. v. a.

Es haiulelt sieli bei diescr zwciten Gruppe um 36 Arten, die 
zeigen kbnneu, daB aucli in INordwestdeutsebland und an der uiilereii 
Oder, wolier W e b e r s  Materiał stamint, das P l i a l a r i d e t u m  so 
gut und artenreieli ausgebildel ist wie an der rnittleren Oder, Netze 
und Warthe, von wo uns L i b b e r t  (1931) die bkologiseh wolil ge- 
naueste Schilderung der Gesellscliaft entworfen bat. Da icb seine 
Ergehnisse scbon ofler verwerten komite, resuiniere icb liier ganz 
kurz:

N e u m a r k : Das Plialaridetum an Netze, Warthc und Oder 
wird im Winter ubcrscliwcmm!. I111 Juni bis Juli erreiclit die Gesell- 
scliaft den Hdliepunkt ilirer Enlwicklung. Die Assoziation isl pfian- 
zensoziologiscb dem S c i r p e t o - P l i  r a g  m i l e  t u m verwaudt. Som- 
merhochwasscr schiidigeii sie, wie aucb W e b e r s Erfahrungen be- 
statigen. Der Boden ist Humus- oder Torfboden. das pH betriigl 
dort 6,3 bis 6,4; docli scbeint in amleren Gegenden die Gesellschafl 
aucb auf alkaliscben Boden auskommen zu kdimen, wie etwa in 
Sclileswig-Holstein, allerdings komint sie daliei niclit zu so guter Aus- 
bilduug. Die Sukzession fiilirt an der Wartbe zum Weidenbusch. Eine 
Reilie interessanter Fazies (naB und trocken) barrt noch 11‘aherer 
Untersuchung. DaB die Zusaminensetzung der Gesellscliaft an Netze 
und Oder der an der Warthe entspriclit, kann icb einer freundlichen 
Mitt. W. L i b b e r t  s entnebmen (12. 10. 38).
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R u B l a n d :  Um das Optimalgebiel der Gesellscliaft naker kcn- 
nen zu lerncn, kann man auf eine Arbeit von A le  c h i  n (1927) 
zuriickgreifen, in der yerscliicdeue Fliisse RuBlands auf die an sie 
angrenzenden Wiesengesellschaften hin untersucht werden. Bei 
A 1 e c li i n findet sieli zudem die wichtigste russische Literatur zitiert, 
wobei er aucb die wichtigsten alteren Arbeiten diskutiert bat.

A 1 e c h i u (1. c. S. 33) rechnet die Assoziation von Phalaris 
arundinacea zu den Wiesen des niedrigen Niveaus im Uberschwem- 
mungsgebiet. Sie baben dureb zahlreiche wertvolle Futterpflanzen 
groBe wirtsebaftlicbe Bedeutung. Aus dein Gouvernement Tambow 
besehreibt der Autor —  leider stets ohne Assoziationstabellen —  ein 
P h a l a r i d e t u m  (1. c. S. 38). Aucb an der Wołga bei Swijastsk 
fand B a r a n ó w ,  an der Kasna P o p o w a ,  an Suchona und Diina 
S c h e n n i k o w  unsere Assoziation gut entwickelt.

Einige der Arten, die in RuBland reieblieb iin P h a l a r i d e t u m  
yorhaiulcn sind, liennt A 1 e e li i n (1. c- S. 52):

Phalaris arundinacea Alopecurus rentricosus
Agrostis alba Beckmannia eruciformis
Poa pratensis Triticum repens
Alopecurus pratensis

AuBer ilincn fiibrt er einige Juncus-Arten ais bezeichnend an, 
oline die Zusaminonsetzung bedauerlieherweise weiter zu beliandeln, 
so daB Vergleiclie nur schwer durclifiilirbar sind. Weitere Standorte 
des P h a l a r i d e t u m  wurden untersucht von I l j i n s k y  an der 
Mologa, von T j u l i n a  an der Scheljoni, von C a j a n d e r  an der 
Onega und am Torne-Elf. Daliach sebeint das P h a l a r i d e t u m  
gerade in r u s s i s c h e u und f  i n n i s c li e n FluBtalern eine auBerst 
verbreitcte Gesellschaft zu sein (1. e. S. 58).

O s t p r e u B e n :  Den Ubergang von RuBland in die Neuinark 
bildet etwa das Gebiet von OstpreuBen. Aucb von dort erbielt ich 
einige Meldungen, und zwar von Hcrrn Prof. S t e f  f  e n Konigsberg) 
und Dr. H. G r o B  (Allenstein). Nacłi ihnen iiiinmt dort die Assozia
tion nur kleinc Flachen ein und ist am hiiufigsten nocli in den Strorn- 
liilern wie etwa im Mc-meltal. Dort kann sie dann aucb zu groBerer 
Ausdclniung kommen und bevorzugt dort aucb die zeitweise iiber- 
schwcmmte Dferzone. S t e f  f e n  (schr. Mitt. v. 2. 11. 38) erwabnt 
Phalaris arundinacea selbst dann noch aus der Rohrsumpfformation 
und den Erlciihruchen des Memeldcltas ais Beglcitpflanze. Bei dieseu 
erwalinten Bestanden bandelt es sieli siclier nicht um eine eigene 
Assoziation von Rango des P h a l a r i d e t u m .

B r a n d e n b u r g :  In diesern Gau wurden die bestausgebildeten 
P h a 1 a r i d e t e n im Naturschutzgebiet Schildower FlieB nordlich
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von Berlin beobachtet, wie mir Herr Dr. H u e e. k mdl. initteilte. Sie 
eind ilort von S t r a u s (in H i 1 z li e i ni e r 1933) bereits kurz erwahnt 
wortlen. Weiter finden sieli P l i a l a r i d e t c n  an der Dabme bei 
Markiscb-Bucbholz, wie mir ebenfalls Dr. H u e c k mitteilte. Leider 
waren von alleu diesen Gebieten keine Aiifiiabiiien yorhanden, ein 
naherer Vcrgleieli also unmbglich.

S c h l e s w i g - H o l s t e i u :  Damit kommen wir zur Gruppe der 
,.v c r a r iii t e u P li a 1 a r i d e t e n“ , dic in den folgenden Absebnitten 
zusaimnengestellt werden sollen. Aus Holstein babę ich sie kiirzlicli 
mehrfach dargestellt ( R o l i  1938 a, c, e). Hier erreieben sie weder 
die Grube noch die wiesenartige Ausbreitung wie in RuBlaiul und in 
Oslelbien, sondern begleiten ais 1— 2 ni breite Streifen die natiirlichen 
Flachlaudsbache. An regulierten und kanalisierten FlieBgewassern 
diirfen wir das P l i a l a r i d c t u m  liier nicht erwarten, da ilun dureb 
diese MaBiiahmen ja ein wesentliclier bkologischer Faktor, die t)ber- 
scliwennnung, entzogen wird. Fast nie herrsclit eine Art besonders vor, 
wolil aber spielt allgemein bcim Aufbau Phalaris unuidinacea die 
domiuierende Rolle.

DaB es sieli aucli iin mittleren Schleswig ganz ahnlieli vcrhiilt, 
konnte icli aus einigen Angaben W. S a x c n s entnebnien (frdl. schr. 
Mitt. v. 10. 10. 38). Dieser beobaclitete siidlich von Flensburg bei 
Tarp an den Treene-Ufern, daB „von Phalaris nur liin und wieder 
einige Stelleu von weuigen qin‘" besiedelt sind.

Wabrend in den Eiderwiesen wolil andere, grbBtenteils nocli 
griiiidlicber zu untersucliende Assozialionen vorherrschen, findet sich 
das P l i a l a r i d e t u m  in den Wiesen der Nebenfliisse der E i d e r 
wie Treene und Sorge in guter Ausbildung, wie mir Herr R a a b e  
(mdl.) in freundlichrr Weise mitteilte.

Von den Seen Sclileswig-Holsteins ist ein P l i a l a r i d e t u m  bis- 
her nur vom Biiltsee ( J o n s ,  1934. S. 24) bekannt geworden, seine 
Listę zeigt die deutliclie Verarmung der Gesellscliaft im atlantisclien 
Gebiet reclit gut. Allerdings betont J o n s  selbst, daB sein P b a 1 a - 
r i d e t u m  weder mit den groBen Bestiinden, die B a u m a n n (1911) 
vom Bodensee besebrieb, noch mit L i b b c r t s  fluBbegleitenden P li a - 
l a r i d e t u m  etwas zu tun babę; der Name ist also in diesem Falle 
irrefiihrend. Ubereinstimmend ist allerdings die Okologie insofern, 
ais der Boden des P l i a l a r i d e t u m  am Biiltsee auch nur bei Hocli- 
wasser iiberschwemmt wird, was wir ais Hauptkennzeichen der neu- 
markisclien P h a l a r i d e t e n  erkannt liatten. Aus diesem Grunde —  
nicht so selir aus floristischeu Griiiiden —  babę ich die Beobachtun- 
gen von J o n s  hier ausfuhrlicher wiedergegelien.

Ob der a l l a n t i s c h e  K l i m a k e i l  C b r i s t i a n s e n s  (1930, 
1935, 1936, 1937, 1938) auch ais Grenze f<‘ir Pfianzengesellschaften
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wirkcn kann —  was sehr wahrscheinlich ist — , hat man bislier noch 
nicht untersucht. Gerade am Beispiele des P h a l a r i d e t u m  lieBe 
sieh diese wichtige Frage vielleicht aufgreifen! I)ie bislier bekannle 
Verbreitung in Schleswig-Holstein zeigt Abb. 2.

H a n n o v e r : 193 L nennt T ii x e n , der beste Kenner der
hannoverschen Landschaft, das P h a l a r i d e t u m  von den Ufern der 
Leine uiid dereń groBen Nebenfliisse, wo es allerdings damals noch 
ungeniigend untersucht sei. Die Gesellschaft wird dort ais gegen 
Uberflutungen sehr widerstandsfahig angefiihrt. Es ist ja auch aus 
anderen Gebieten bekannt, daB die Gesellschaft starkę Friihjahrsuber- 
flutungcn sogar verlangt.

Heute rechnet T ii x e n (nacli freundlicher iniindl. Mitt. 1938) die 
hannoverschen Vorkommcn von Phalaris arundinacea nicht mehr dem 
P h a l a r i d e t u m  zu, sondern stellt sie zum C a l t h i o n  - Verband, 
»vo er sic der Snbassoziation der Ranunculus-repens-Alonecurus-geni- 
culflfus-Assoziation ( T i i x e n  und P r e i s i n g  1937, S. 97) einreiht. 
l)a diese Gesellschaft doch mit dem P h a l a r i d e t u m  gewisse 
Ahiilirlikeiten aufweist, habe ich mich um Aufiiahmen aus diesem 
Gebiel bemiiht, die mir Herr L o h m e y e r  in zmorkommendster 
Weise beschaffte. Sie sind in der nun folgenden Tabelle 1 zusammen- 
gestellt und konnen den Aufbau der Assoziation gut zeigen.

L o h m e y e r  gibt an, (frdl. miindl. Mitt.), daB die Subassozia- 
tion und das Phalaridetum vielleicht iibereinstimniende Gesellschaften 
sein kbnnten, und die Tabelle 1 scheiut mir die Vcrwandtschaft beider 
Gesellschaften zu zeigen, wenn auch die fjbereinstimmuiig mit den 
Beschreihungen L i b b e r t s  nicht vollig da ist. Zum Beispiel tritt 
gerade in Tabelle 1 hervor, daB in Hannover Phalaris arundinacea 
nicht die beherrschende Rolle spielt wie in der Neumark. Weiter 
uinimt die Assoziation flachenmaBig keine so groBen Raume ein wie 
in Hannover, was man auch in cinem so kultivierten Gebiet kaum 
erwarten kann. Man sielit ferner aus der Tabelle wieder einmal, daB 
wir manclie Arten liaben, die l o k a l  eine Gesellschaft sehr gul 
charakterisieren, aber r e g i o n a 1 liedeutungslos bleibeu; wirkliche 
rcgionale Bedeutung hat wolil nur Phalaris arundinacea selbst, wiili- 
rend manclie ostliche Art, die in der Neumark auBcrst bezeichueiid
ist, in Hannover schon vollig felilt.

T a b e l l e  1. D as P li a 1 a ir i d e t u rn i n H a n n o v e r.
Nr. der Aufnahme: 1 2 3 4 5 6 7 8

C h a r a k t e r a r t e n :
Phalaris arundinacea 1 l 1-2 2-2 + 1 1 1 2-2 2 3 2-2
Senecio aąuaticus 11 +  ’1 +  ■1 +- 1 +  ■1 +  1 12
Oenanthe fistulosa 1 1 +  1 11 1 1 +  1
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Nr. der Aufnahnie: I 2 3 4 5 0 7 8
D i f f e r e n t i a l -
a r t e n :

Lysimach.ia nummularia 11 +  1 +  -1 2 2
Ranunculus repens 4-4 3 3 3-3 2-2 2 2 2-2 3 3 2 3

H o h e r e  Cb. A., Begl.
Pou palustris 2-2 12 12 12 +  -2 2 2 2-3 2-2
Lychnis flos cuculi 1 1 1-2,2 2-2 11 +  1 +  1 2 2 2-2
Caltha palustris 11 +  '1 11 2-2 2 2 11 2 2 2 2
Calium palustre 11 2-2 1-2 2-2 2-2 1 2 2 2 11
Mentha aąualica + + 2-2 2-2 12 +  1 1-2 2
Carex gracilis 2-2 2-2 1-2 4-4 2-2 11 3 3
Calamegrostis lanceol. 2-2 1-2 3 3 4-4 2-2 3 3 1 2
Glyceria aąuatica 2 2 2-2 3 3 11 11 11
Cardamine pratensis 1 1 2-2 2 2 11 11 2-2 2-2
Myosotis palustris 1.1 1.1 + 1.1 +  1 +  •1 11
Lythrum salicaria +  1 +  1 +  1 11 1 2 12 11
Agrost. canina stolonif. 2-2 1-2 M 2-2 1 2 2-2
Glyceria fluitans 12 12 1-2 +  1 +  1 1 2
LUmaria filipendula +  •1 +  1 +  T 11 11 12
Nasturtium amphibium + +  1 +  -1 11 11 11
Hypnurn cuspidatum, 2-2 2 2 +  '2 +  1
Equisetum limosum + +  1 + 11
Aira caespitosu + +  -F +  •2 12
Festuca pratensis +  -1 +  ■2 1 2
Taraxacum officinale + 1 1
Iris pseudacorus +  1 +  1 +  1 +  1
Ranunculus flammula 11 11 1 1 LI

I) i s k u s s i n n z u T a b e l  le  1. (Aufnahmcn: L o b m e y e r ) .

1. 27. 7. 37. Blatt Ottersberg. Scbwemmwiesc OSO Fiscbcrbude.
2. Blatl Ottersberg. Scbwemmwiesc OSO Fischerhuflc, \Summe- 

nicderung zwisclieii Riemenstreek und Forstreek. Aufnahmeflache 
100 m2. Veronica scutcllata +  , Rumex acetosclln +  1 , sind hier 
auBer den in Tab. 1 aufgefiibrten Arten vorhanden.

3. 27. 7. 37. Blatt Ottersberg, Scbwemmwiese OSO Fischerbude, 
zwischen Riemenstreek und Forsttreek, 100 m% (Glyceria-Facies). 
Kanunculus fluitans 1 L, Rumex acetosella +  1, Pna triuialis +  1 , 
Stellaria glauca +  1 fanden sieli nur in dieser Aufualime.

4. 27. 7 . 37. Scbwemmwiese in der Wiimmeniederung zwischen 
Forsttreek und Riemenstreek (Blatt Ottersberg) (Calamagrostis- 
lanceo/ata-Fazies), nur in dieser Aufualime wurden angetroffen:
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Mnium spez. +  1, Polygonum  spec. +  1, łlypniim squarrosum 1 2, 
Sium latifoliutn +  1.

5. 27. 7. 37. Blatt Ottersberg. Wiimmcniederung 200 ni2 Auf- 
nahmeflache, Schwemmwiese (Carex-gracilis-Fncies). Nur hier 
faml sieli: Trifolium repens +  2, Stellarin glauca +  2, Rumex ace- 
tosa +  1, Poteiitilla anserina L L, Veronica scutellata +  1 , Epilo- 
biurn parriflorum +  1 , Comamm palustre + .

6 . 27. 7. 37. Blatt Ottersberg. Schwemmwiese, Wiimmeniedcrung, 
300 m S vom Siidausgang Fischerhude, links der Briicke 
( t y p i s e h e  Zusammensetzurig).

7. Blatt Ottcrsberg, Wallcniedcrung, Kreuz Ottersberg-Quellhorn. 
Schwemmwiese. Hier fanden sich auBer tlen in Tab. 1 genannten 
Arten: Ranunculus acer +  1, Holciis łanatus 2 2 , Angelica sil- 
vestris + .

11. Anfang September 1937. Scliwemmwiese im Tal der Schunter, 
ostlich Fleehtorf (200 m westlicli tler Landesgrenze). Noch zwei 
ahnliche Aufnahrnen voh dort blieben in Tab. 1 unberiicksiehtigt. 
Nur hier wurden gefunden: Polygnnum amphibium, Leontodon 
autumnale, Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Rumex acetosa, 
Angelica silrestris auBer den in Tab. 1 aufgefulirleii Arten. Da 
es. sich um viele Arten des Griiiilamles liandelt, Iiegt der Gedanke 
nalie, daB durch die Aufnahmc eine Misclitingszone erfaBt worden 
sein konnie.

Da aucb die Okologie der Gcsellschaft mit Phalaris in Hannover 
mil der von L i b b e r t  beschriebencn ubereinstimmt (schriftl. Mitl. 
von Herm L o h m e y e r ,  2. 10. 38), schcint die von T i i x e n  (1937) 
erstmalig gesebaffene Eingliederung dieser Bestande in das C a l -  
t li i o n z. T. schwicrig zu sein. Manche der hannoverschen Bestande 
kiinnten aucli dem P h r a g m i t i o n  oder dem M a g n o c a r i c i o n  
eingeordnet werden, Mdgliclikeilen, auf die oben schon hingewiesen 
wurde. Andererseits deuten manohe Arten in Tab. 1 durch ihre 
Stetigkeit natiirlich auch auf das C a 1 t h i o n hin. Oenanthe fistulosa 
und Senecio ac/uaticus kommt yielleiclit mich ilirem hłiufigen Vor- 
kommen auch in Hannover ller Wert von regionalen Charakter- 
arten zu.

L a n d k r o i s  A a c h e n :  Da S c h w i c k e r a t h  (1933) die Asso- 
ziatiou in seiner Monographie des Landkreises Aachen nicht erw7ahnt, 
darf wołil angenommen w'«rden, daB sie hier fchlt und, wie schon 
oben auseinaudergesetzt wurde, durch die Assoziation von Petasites 
und Phalaris ersetzt sein wird. Da dieses Gehiet ausgesprochen 
atlantischcs Klima liat. kiinnte mail vermuten, daB die kontinentale 
Phalaris-Gcsellschaft dieses mchl yertragt.
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B e r g i s c h e s  L a n d  : Im bergisehen Land bcobachtete S c h u -  
m a c h e r  (nach frdl. schr. Mitt. vom 16. 10. 38) vor der Regulierung 
einiger Bache das P h a l a r i d e t u m  dort noch ofter. Naeh der 
Pflasterung dieser Gewasser wurde ihin die Lebensinoglichkeit genom- 
mcn und es findet sich lieute dort kaum nocli. Einige Aufnabrnen 
aus diesein Gebiete sind iii Tabelle 2 vereinigt, in der die Zahlen die 
aus Abundanz und Dominanz kombiniertc S o z i a b i l i t a t  angeben 
sollen.

Tabelle 2. D a s  P h a l a r i d e  
Nurnmer der Aufnahme 

C h a r a k t e r a r t :
Phalaris arundinacea ...................

H o h e r e  C h a r a k t e r -  
a r t e n:

Iris pseudacorus ............................
Alisma plantago ............................
Euąisetum lim osum ......................

B e g l e i t e r :
Sparganium ramosum ncglectum
Glyceria flu itans ............................
Ulmaria filipendula ......................
Myosotis palustris ........................
Angelica silrestris ........................
Caltha palustris..............................
Scirpus silvaticus ..........................
Mentha aąuatica ............................
Mentha arven sis ............................
Mentha verticillata ........................
Veronica beccahunga ...................
Nasturtium o ffic in a le ..................
Callitriche stagnalis ...................
Epilobium obscu ru m ....................
Valeriana sambucifolia ...............
Juncus acutiflorus ........................

um i m B e r g i s c h e n  L a n d .
1 2 3 4

2 3 2 4

+ I I 1
+ 1

+

i 3 1 3
3 2 3 4
2 2 3 2
1 2 I 1
2 1 + 1
2 2 1 2
1 2 1
2 + 1
I 2 1

+ +
2 +
I +
1

+ +
+

1 1
+ +

D i s k u s s i o n  z u T ab. 2. (Aufnahnien: S c h u m a c h e r ) .
Auf das deutlicbste zeigen alle Aufnalimen, wie allein Phalaris 

arundinacea fur die dortige Gegend regionale Charakterart ist.
1. B r o i  b a c h ,  am Kalkberg bei Waldbrbl. Baehbreite ca. 1 in, 

Aufnahme am Flachufer (!), Wasser nalirstoffreich (Dorfabwasser). 
etwas scblammiger Bod.en. Nur in dieser Aufnahme tritt Alnus 
glutinosa +  auf.
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2. L a n t c n b a c l i  nahe vor dem EinfluB in die Genkel, Stromung 
langsain, Boden etwas schlammig, Bach kommt aus Unnenberg, 
flieBt dann durch Ort Lantenbach. Bachbreite 50— 60 cm. Juncus 
filiformis 1 wurde nur hier angetroffcn.

3. H o m b u r g e r  B r o i ,  unterhalb Winłerborn, Strdmung langsam, 
oft durch Abwasser einer Papierfabrik verunreinigt, Boden schlam
mig, Breite ca. 1,50 m.

4. W i e h I bci Brucbermiible, Stromung maBig schncll im Seitenarm, 
das Hauptbetl hat stcinigen Untergrund, im Seitenarm Schlamm- 
ablagcrung. Alopecuriis geniculntus + ,  Onoclea slruthiopteris 1 
und Lythnim salicaria +  nur in dieser Aufnahme.

Zu den Aufnahmen muB nocli bemerkt werden, daB das Gesell- 
scbaftsgefiige an den Bachen des Bcrgischen Landes recht locker ist. 
AuBerdem tcilte mir Ilerr S c b u m a c b e r  iu liebenswiirdiger Weise 
mit, daB Bach 1, 3 und 4 heute regulicrt sind, 2 heute dagegen zum 
Talsperrengcbict der Aggertalsperre gelidrt, wodurch die Pflanzen- 
bcstiinde neuerdings naturgemaB verschwundcn sind.

S u d d e u t s c b l a n d  : Auf die Zusammensetzung der Assozia- 
tion und ihr Auftreten in B a d e n wurde bereits bingewiesen 
(s. O. S. 88).

Wescntlich reicher ist sie in W u r t t e m h e r g  ausgebildct z. B. 
an manchen Bachen (nach frdl. schriftl. Mitt. von Herm L i b b e r t ,  
dcsseu Arbcit iiber dicses Gebiet im Erscheinen begriffen ist). Ferncr 
Hndet sie sieli im Donautal (nacli frdl. sclir. Mitt. von Hcrrn Prof. 
G a in s vom 25. 10. 38). Da ich auf die Verhaltnisse an Donau und 
Aach sclion an anderer Stelle eingegangen bin ( R o l i  2938 e), ver- 
werte ich nur cinc der Aufnahmen von dort in Tabellc S. 11 l. In der 
Schwabischcn Alb findet man die Ges. wohl nur ani Rande kleincr 
Bacbe und Grabcu in artrnarmer Zusammensetzung (frdl. sclir. Mitt. 
von E. B o i  t e r  vom 26. 3. 39).

S c b w c i z :  Iti der Schwciz liaben wir beziiglich des Yorkom- 
mens einer Phalnris-Assoziation nur eincn Hinweis von K o c h  (1926) 
auf ein ..f 1 u B 1> e g 1 e i t e n d e s Ph a 1 ar i d e t u m“ , aber es fehlen 
floristische, soziologisclie oder okologiscbe Angahen. Immerhin diir- 
fen wir vermutcn, daB es sieb dabci um eine besonders entwickelte 
Gesellscliaft handelt, weil der Autor sic mit einem neuen Namen 
belegt und sie nicht mit dem S c i r p e t o - P h r a g m i t e t u m  ver- 
einigt. Nacli frdl. sebr. Mitt. Herrn Dr. K o c h s vom I l. 3. 39 ist dic 
Assoziation an den Schweizer Flussen nur sehr fragmcntarisch aus- 
gcbildet und auBerdem sind in den letzten Jabrcn die meisten Fund- 
orte durch Anlage von Kraftwerk-Stauseen zerstort worden.

Einigc Aufnahmen aus der Scbwciz stellte mir Herr Prof. B r a u n- 
Blanąuet in liebeuswiirdigstcr Weise zum Yerglcich zur Ycrfiigung.
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Sie sind in Tabelle 3 zusammengefaBt. Bemerkenswert ist dabei, dal3 
das schweizerische P h a l a r i d e t u m  nicht mit dem von L i b b e r t  
(1931) beschriebenen iibereinstimmt. Mehr lal3t sich leider nicht aus- 
sagen, da rlie Gesellschaft in der Schwciz noch der genaueren Bearbei- 
tung bedarf. Sie ist wohl von dort iibcrhaupt noch niclit naher be- 
schrieben, wohl audi noch nicht untcrsucht. Doch kommt ein P h a 
l a r i d e t u m  an den Ufern der groBen Fliisse wic Aare und Rhein 
dort vor, wie mir ebenfalls Prof. B r a u n - B l a n q u e t  scbrieb. In 
der Assoziation sind dort die Roripa-Arten recht bezeichnend. Die 
Assoziation ist aber im iibrigen scbwach charakterisicrt, scheint dort 
dort aber dem P h r a g m i t i o n  eiugcordnet wcrden zu musscn.

Tabelle 3. D a s  P h a l a r i d e t u ni <1 e r S e, h we i z.
Numer der Aufnahme 1 2 3

C h a r a k t e r a r t e n :
Phalaris arundinacea ................... 4 - 4 4 3 5 5
Myosotis caespitosa ...................... + + 4-- 2
Roripa amph.................................... + ( +  )
Rnripa prostra ta ............................ 2 1

V erban  d s c h a r a k t e r a r t e n :
Glrrrria flu itans ............................ 4- 1 2— 3 ( +  )
Phragmites communis . ............... + 1 1
1 eronica bcccabunga ................... + ( +  )
\ eronica anagallis ai/uaiica . . . . +

O r d n u n g s c h a r a k t e r a r t e n :
Poa palustris................................... +  - 2 1— 2 2 4-
Iris pseudacorus ............................ +  •2 +  ■ 2

B e g l e i l e r :
A prost i s a lb a ................................... +  •3 1— 2 2 4-
Ritmex obtus ................................ + + 4-
Poa trivialis .................................... + +  ■ 2
Rammculus repens ........................ + 4-
Lythrum salicaria .......................... + +
Mentha lonpifolia .......................... + +
Plantago m aior .............................. + 4-
Lysimachia nummidaria............... ( +  ) 4-
Rumpx conpl.................................... 1 1
Equisptum a rren sp ........................ 4-
Rromiis hordpaceus (Rand) . . . . 4-
Festuca arundinacea ................... 4-
Polyponum m i t e ............................ 4-
Rumex crispus ................................ 4-
Piarbarea nulparis.......................... ( +  )
Trifolium repens ............................ 4-
Epilobium hirsutum ...................... +
bedde, Repertorium, Beihcft CVl 7
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D i s k u s s i o n  zu Tab .  3. (Aufnahinen: B r a u n  - B 1 a n q u e t.)

1. A a r e - A r m  bei Dirrenlauf. 10. 11.23. Schlammbett-Boden. Nur 
in dicser Aufnahme findet sich Lysimachia rulgaris +  uinl Mentha 
aąuatica +  an.

2. 10 .11 .23 . A a r e .
3. 21. 9. 31. N e b e n a r m d c r A  a r e , Klingnaurr Briicke, Schlamm. 

In dieser Aufnahmc wurden a u Ber den in Tab. 3 genannten folgendc 
Arten gefunden: Cirsium arven.se +  , Angelice silvestris 1 Stiick, 
Solidago serotina r.

Anzufiigen ware noch. daB das P h a l a r i d e t u m  vom Bodensee 
sehr gut bekannt ist dureli B a u m a m i  (1911).

W e s t f a l e n :  Das Vorkommen des P li a 1 a r i d e t u m in West- 
faleń ware durchaus mdglich. da dort zahlreiche flieBcnde Gewiisser 
Yorhanden sind. Leidcr fehlen aus diesein Gebiete Untersuchungen, 
wie mir Ilerr l)r. S t e u s l o f f  (sclir. Mitt. v. 12 . 10. 38) und Herr 
Dr. F r. K o p p c (schr. Milt. v. 12 . 1 1 . 38) freundlicherwcise mitge- 
teilt liaben. Einer frdl. sclir. Mitl. Herrn Prof. P. G r a e b n e r s  ent- 
nclimc icb, daB in Westfalen das P h a l a r i d e t u m  weniger in 
flieBenden Gewasseru ais in Altwassern vorkommt (1.4 .39).

N i c d e r r h c i n :  Um so crfrculicher ist das Materiał aus dem 
Rhcinlande (Unterrliein bei Krcfeld, kleinere Gewasser dort), das ich 
der Freundlicbkeit von Herrn H. II o e p p n e r verdanke. Seine Auf-
nabmen stellte ich in Tabclle 1 zusammen. die hier zunaebst
bracbt sei:

Tahelie 4. D as P h a l a r i d e t u m  a m Ni c d e i • r b e i n
(Aufnabmen: II «  c p p n e r).

Nummer der Aufnahmc 1 2 3 4
C h a r a  c t e r a r t e n :

Phalaris arundinacea ................... + 5 + +
Nastiirtium silnaticum ................. + +
Oenanthe fistulosa ....................... + .

D i f f e r e n t i a l a r t  :
Ranuticulus r e p e n s ........................ + + +

H i i h e r e  C h a r a k t e r -
a r t e n :

Phragnites com m unis................... +
Glyceria aąuatica .......................... +
Iris pseudacorus ............................ + +
Oenanthe aąuatica ..................... +
Putomus umhellatus...................... +
Sium latifolium +
Alisma plant ago ............................ +
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Nummer der Aufnahme: 
B e g l e i t e r :

1 2 3 4

Mentha aąuatica ............................ + + +
Lythrum salicaria .......................... + +
Bidens cernuus .............................. + +
Solanum dulcam are ...................... + +
Urtica d io ica ................................... + +
Cali ha palustris.............................. + +
Carex interm edia .......................... + +
Carex H udsonii.............................. + +
Ranunculus a c e r ............................ + +
Lychnis flos cuculi ........................ + +
Juncus e ffu su s ................................ + +
Rumex hydrolapathum ............... 4- +
Ulmaria filipendula ...................... + +
Cirsium p a lu stre ............. .............. + +
Myosotis palustris..........................

D i s k u s s i o n

+

z u T a b. 4.

+

1. A 1 t e r R li e i 11 bei Xantcn. Auffallig sind hier die vielen Arten 
des B i d e n I c I u m (wie Bidens tripartilus, Polygonum hydro- 
piper, Plantapo maior und Jiuicus bufonius), die die Beeinfiussung 
unscrer Assoziation von yerschiedenen Soiten (vom Wasser wie vom 
Landc) dartun. In dicser schr reichhałtigen Aufnahme waren 
auBer den in Tab. 4 erwabnteu Arten vorIianden: Rumex mariti- 
mus, Inula britannica, Bidens tripartitus, Nasturtium amphibium, 
Nasturtium palustre, Nasturtium officinalp, dic also auch am 
Nicderrhein eine wicbtige Rolle spielen, Veronica beccabunpa, 
V. anagallis, Berula anguslifolia normal, Scirpus acicularis terr., 
Sapina procumbens, Polyponum hydropipcr. Juncus compressus, 
Alnpecurus ponicnlatus, Plantapo maior, Juncus bufonius.

2. R li e i 11 lici Mbnclicnwert, bei Neuss. Sandflache zwischen Strom 
und Deich. groBe z u s a m m e n h a n g e n d e  Phalaris-Bestande, 
wohl denen der Neumark auch biotopmaBig am ahnlichsten. Hier 
zeigt sieli, daB bisweilen nur der nbtige Lebensraum da sein muB, 
urn dic Assoziation schon zu optimaler Entwricklung gelangen zu 
lassen. Nur hier wurde Apropyrum repens gefunden.

3. N e t  t e ,  oberhalb Wachtendonk. Die Gesellschaft ist sehr reich 
znsainmengesetzt, was in auffalligcm Gegensatz etwa zu den ver- 
armten Bestanden llolsteins steht. ' Nur hier fanden sieb folgende 
Arten: Glechoma hcdcrace. Cardamine pratensis. Osmunda repa- 
lis, Symphytum officinale, Łysi mach ia uulparis, Humulus lupulus. 
Salix aurita. C.arex rostrata, Athyrium filix femina, Valeriana 
excelsa, Valeriana dioica, Galium uliginosum, C.arex acutiformis.
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Diesc Arten gelidren nur zuni Teil zu den Begleitern des P l i a l a -  
r i d e t u m ,  zum anderen Tcil diirften sie aber aus benachbarten 
A 1 n e t e n in unsere Assoziation vorgedrungen sein, wie beson- 
dcrs die Farue zeigen.

4. S c h w a l m ,  nnterhalb Briigge. Auch diese Aufnahme ist sehr 
reich an Eindriiiglingen aller Art, die in die Tabrlle 4 nicbt mit 
aufgenomemn wurden: Angelica silvestris, Cardamine pratensis, 
Galium palustre, Scirpus silimticus, Holcus lanatus, Cicuta virosa. 
Crepis paludosa, Stellaria uligiiiosa, Cardamine amara, Heleocharis 
palustris, Lotus uliginosus, Lycopus europaeus, Stellaria glauca, 
Festuca elatior, Pencedanum palustre, Alnus glutinosa, Eupato- 
rium cannabinum. Festuca arundinacea (die eben erwahnte Gruppe 
diirfte grbBtentcils dem A l n e t u m  zugerecbnet werden miissen). 
Epilobium hirsutum, E. roseiun, E. parciflorum. Acorus calamus: 
Ictztere sind aus anderen GcscUscbaften eingedrungen.

Im Gebiete des Niederrhcins fiudet sieli das P h a l a r i d e t u n i  
besonders haufig auf jungen Alluvialbdden am Rhein selbst. AuBer- 
dem wurdc es, allcrdings meistens nicht so gut ausgepragt, an den 
kleineren FlieBgewassern des dortigen Gebietes gefunden, so an der 
Nette, Schwalm, Erft, Roer, Lippe, wie einige Aufnahmen in Tabelle4, 
die besonders reich an Begleitern sind, zeigen konneu. Dieser Reich- 
tum an Begleitern und Fremden, der an den kleineren Gewassern so 
stark ins Auge fallt, darf mit der Tatsaclie der starken Verzahnung 
der Ufcrgesellschafteii vor allem an kleinen Gewassern erklart werden. 
Geradc die Zusammensetzung des P b a l a r i d e t u m  wird von der 
Umgebung also denkbar stark beeinfiuBt, da sie einen Lohensraum 
bcwobnt, der zwiscben feucht und trockcn wechselt, also den ver- 
scbiedensten Arten Mćiglichkeitcn znr Ausiedlung zu bieten vcrmag.

Nur an den ausgesproclienen Heidebaclien des Nicdcrrhein-Ge- 
bietes wird —  wobl auch wegeu des dort vorherrsclienden, zu kiesigen 
Grundes das P b a l a r i d e t u m  nicht angetroffen, konnte dort wohl 
auch niebt erwartct werden.

S c h l e s i e n :  Um nocli einnial ein Gebiet zu streifen, in dem 
das Pbalaridetum reielier ausgebildet ist, sei kurz noch Schlesien 
hier erwahnt. Die reicbe Zusammensetzung unserer Gesellscbaft im 
dortigen Gebiet ist schon den zusammengefaBten Tabellen W i l z e k s  
(1935) zu entuelimcn, dereń offensichtliche Miingel sonst ihrcr Aus- 
wertuug im Wege steben (cf. R o l i  1938 a). Teilweise handelt es sieli 
in Schlesien um reine Bestande von Phalaris arundiacea, die auch 
wirtscliaftlich eine bedeutendc Kolie spielen, wie mir Herr Dr. G r u b i  
freundlicherweise mitteilte (schr. Milt. vom 27. 11. 38). Das kann 
man nnter andernn sclion daraus ersehen, daB Phalaris arundinacea 
dort einen besonderen Namen liat; es wird „K  o c h r 6 li r d e 1“  oder
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,,K o c h r ii li r i g“  genannt. Weitere soziologisclip Untersuchungen 
an der Oder, besonders um Griinberg bcrum, wcrdcn vielleicht iii den 
uaclisten Jalireii einsetzen.

S a c h s e n :  In Westsachscu endlich, in der Freiberger und 
Zwickauer Muldę, fchlt nach den Angaben von K a s t  n e r ,  F l o B -  
n e r  und U h l i g  (1938, S. 50) das P h a l a r i d e t u m  wegen starker 
Kultivierung der dortigen Gegend, wie die Autoren mit Reclit an- 
uehmen. Die Veranderung der naturlichen Verhiiltnisse lassen der 
Gesellscliaft nicbt den Platz zur Ausdehnung; so sind nur Fragmente 
vorhanden, die oft auch nielit eirimal mehr ais Bruchstiicke eines 
Phalaridetum angesehen werden diirfen. Sie weisen ihrer Arten- 
zusammeiisetzung nach dort auf das M a g n o c a r i c i o n  liin! Von 
den Charakterarten L i b b e r t s  sind nur Phalaris arundinacea und 
Naturtium silraticum aufzufinden.

S c l i l u B b e t r a c h t u n g .

Die Abbildungen 3 und 4 (die inir Herr Dr. K. II u e c k liebens- 
wiirdigerweise iiberlieB) zeigen die beliandelte Assoziation iu ihrer 
besten Ausbildung im Warthe-Gebiet.

Um noch einmal einen zahlenmjiBigen (Jberblick iiber die Aus- 
bihluug der Gesellschaft in den einzrlnen Gebieten zu bekommen, 
schalle ich die folgende Ubersicht ein, in der die Artenzahl des 
P h a l a r i d e t u m  nach wahllos herausgegriffenen Aufnahmcn auf- 
gefiihrt ist:

R e g i o n  a l e  V e r b r e i t u n g  d e s  P h a l a r i d e t u m
Neuinark Bergisches Land Niederrbeiu Donau 

Zahl der Arten: 20 17 28 11
(Fremde!)

Aach IIannover Sehlesien Holstein 
Zahl der Arten: 6 24 24 5

Aus dieser regionalen Ubersicht gcht ebenso wie aus Abh. 1 und 2 
eins hcrvor, daB niimlich der Artenreichtum des P h a l a r i d e t u m  
im Osten groB ist, nach WeGten und Norden zu aber abniinmt, 
verdcckt wird das am Niederrhcin durcli Fremde. Es ist nun 
unserc Aufgabe, dureli weitere Einzeluntersuchungen in allen FluB- 
lalern weitere Klarheit in die geographische Verbreitung des gewiB 
weit verbreiteten und auch, im ganzen gesehen, recht ahnlieh zusam- 
mengesetzten P h a l a r i d e t u m  zu bringen. Da die Gesellschaft 
auch wirtschaftlicli genutzt werden kann, miissen auch noeh andere 
Fragen beriicksichtigt werden, die noch kurz angedeutet seien.

Es ist namlich von Bedeutung, bei zukiiiiftigen Untersuchungen 
auch die dkologisehen Faktoren so weitgehend mit zu herucksichtigen,
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wie es hisher nur in der Neumark durch L i b b e r t und in anderen 
Gebieten durch C. A. W e l i e r  geschchen ist. Wir niiissen Klarheit he- 
kommen iiber die erfordcrlichen U b e r s c h w e m m u n g s -  und 
B o d e n v r r li a 11 n i s s e , das richtige pH und vieles andere. Da- 
neben wird selbstyerstandlich auch die fioristisclie und soziologische 
Ausbildung unter Bcriicksichtiguug der Kryptogamen studiert werden 
niiissen. Es ist dabei zu heachten, was ieli an dieser Stelle einmal mil 
aller Scharfe liervor!ieben moclile, daB die Aufnahmen nur soweit auf 
das Ufer bzw. landeinwarts gemacht werden diirfen, ais tatsachlich 
die Friihjahrsiiberschwemmung reicht, weiter aufwarts sind die okolo- 
gischen Bcdingungen ja schon ganz andere!

Es kouiitc in dieser Studie keincswegs ctwas Fertiges oder gar 
Abgeschlossenes geboten werden; das war aueli niclit ihr Siim, es sollte 
nur auf die Probleine aufmerksam gemacht werden, die uns eine so 
gemeine Assoziation ie das P l i a l a r i d e t u m  a r u u d i n a c e a e 
aufgcbeii kann.
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Beitrage zur Kryptogamenfiora 
der Ostseekuste von Ostpommern.

Mit Tafel X -X II.

Von AL WIN SCHADE, Dresdcn.

Ein dreiiiialiger Aufenlhalt walircnd der GroBen Ferien (1927, 
1929 und 1931) in dem kleinen Ostscebade J e r s h d f t  an der Kiiste 
von Ostpommern boi Gelegenheit, eincn leidlichen Einblick in die 
Kleinwelt der niederen Kryptogamen an der Wasserkaute zu gewin- 
uen und sie mit den in der Heimat gewobnten Verhaltnissen zu ver- 
gleichen. Die Unmoglichkeit cincs nochmaligen abschlieBenden Be- 
suches verhindert es freilich, den Vergleich wirklieb durchzufiihren 
und die soziologischen Verhaltiiisso grundlieb genug zu beleuchten. 
Der begonnene Versuch blieb im Materialsainmeln stecken. Da aber 
vielleicht andere Freunde dieses nocli vicl zu sehr yernachlassigten 
Gcbietes darauf weiterbaurn konnen, inbgen die crzielten Beobacb- 
lungen wenigstens in Form mogliclist genauer Standortslisten, ver- 
bunden bier und da mit Bemerkungen, mitgcteilt werden.

Den AnstoB zum Besuch von Jershdft gab ein vierzehntagiger Auf- 
entbalt im gastlichen Ilerrenbause des llittergutes P e e s t B unweit 
der Kreisstadt S c h l a  we  im Zusainmcnhang mit einer Familienfeier 
und ein dadurch ermoglichter erster VorstoB ans Meer bei Krolower 
Strand und Stolpmiinde im Oktober 1919. Da sich in den spateren 
Jaliren der freundscbaftlicbe Yerkebr lebhaft fortsetzte und mir 
vielcrlei erleichterte, wofiir aucli bier Herrn Direktor J. D e i c k e 
nebst Gattin hcrzlich gedankt sei, konnten verscbicdene Punkte 
zwiseben Schlawe und der Kiiste gelegentlich mit einbezogen werden, 
die der Baderreisende sonsl niclit liaher beriibrt.

Es bestand ni chi der Wunscb, liach Seltcnheiten zu jagen und alle 
Einzelheiten aufzunehmen, vielmehr die Absicbl, neben den ton- 
angebenden Plianerogainen nur die eindrucksvollsten Cbaraktertypen 
der niederen Kryptogamenwelt zu erkennen und fcstzuhaltcn. Im 
wesenllichen sollten Lebermoose und Flechten beriicksiehtigt, doch
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ancli Laub- und Torfmoose, Algen und Pilze, die sich gerade ani Wege 
darboten, nichl verschmaht werden. Bald zcigtc sieli jedoch, daB die 
Lebermoosc viel melir zuriicktraten, ais zu erwarten war, zumal ihnen 
die auf der Kartę so lockend hervortretenden Moore, z. B. das Schlak- 
kower, durch dereń starkę Umgestaltung kcinen Raurn mehr zu iippi- 
ger Entfaltung bieten, andere kleinere durch Umwandlung in Vieh- 
weiden ganzlich ausscheiden.

Der Mitlfdpunkt der Sammel- und Beobachtungstiitigkeit war 
J e r s li d f  t. Untersucht wurden melir oder weniger griindlich 
StraBenbaume und Strobdachcr im Orle, der Steilhang der Kiiste, 
einzelne Baume uml Strauchcr nalie der Kiistenkante, der Wald auf 
der Kiiste westlieb nach dem Vitter See zu, besonders aber der nacb 
Ost» n hin, auch jenseits der Glawnitz, des Abflusses aus dem Yietzker 
See. Dariiber hinaus erstreckten sich die Wanderungen den Viclzker 
See (N-Ufer) entlang iiber Krolower Strand bis zur groBen Wander- 
diiue boi Salesker Brink, die beute durch Bepflanzen festgelegt zu sein 
scheint. Am Strand von Jerslioft boten die Bulinenpfahle einige Algen. 
Siidlich des Orles fiihrten die Spaziergauge bis Riitzenhagen und 
andererseits Neuenbagen am Yietzker See. SclilieBlich wurde auch 
der Altkrakower Wald einmal fliielitig besuebt. Alle genannten Orte 
liegen im Kreis Schlawe. Dazu kommeu noch einige Angaben von 
Riigenwaldcrmiinde und aus dem Diineuwalde von Stolpmiinde.

Bci der Unmóglicbkeit, selbsl in allen Saltcln gereclit zu sein, 
war die Mithilfe besonderer Kenncr einzelner Gruppen ndtig. Folgen- 
deu Herren bin ich fur Bcslimmungen oder Bestatigungen schwieriger 
Arten zu groBem Danke verbundcn:

C. F. E. ERICHSEN, Hamburg (alle Pertusarien und einige Leca- 
iioren). —  G. FEURICll, Goda (samtliche mikroskopischen Pilze). —  
Prof. Dr. L. GEITLER, Wien (Cyanophycecn). —  Oberl. i. R. B. 
KNALTH f , Dresdeu (einige GroBpilze). —  Oberl. i. R. A. KOPSCH, 
Leipzig (einige Laubmoose). —  G. KRA.SSKE, Kassel (samtliche 
Kieselalgen). —  Prof. Dr. K. LAKO WITZ, Danzig (Meeresalgen). —  
Prof. Dr. B. LYNGE, Oslo (einige Physcieu). —  Dr. A. II. MAGNUS- 
SON, Giiteborg (bcs. die Lecunoru-subfusca-Gruppe). —  Dr. H. SAND- 
STEDE, Zwischenabn (alle Cladonicn). —  Obergartner E. STOLLE, 
Dresden (einige Laubmoose).

Zahlreiclie Probcn, die wegen ihrer Sparlicbkeit oder aus anderen 
Griinden z. Z. nichl sicher bestimint werden konnten. blieben unbe- 
riicksicbtigt.

Okologische Beobachtungen, liamentlicb Temperaturmessungen, 
wareu liicr uml da angestellt worden zum Vergleich mit deu Standorts- 
Yerbiiltiiisseii in Sachsen, konnten aber wegen ihrer Luckenbaftigkeit 
kein zusanimetiłiaiigfendes Bild ergeben.
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S t a n c l o r t v c r z e i c l i n i s s e

MUSCI.
Dicranellu cerriculata (HEDW.) SCIITMP. —  Schlackow: sehr schon 

Truchteud in einem alten Torfstich des Sclilaekower Moores. 
raria (HEDW.) SCHIMP. —  Jcrslidft: mit Pellia Neesiana an 
feucliten Stellen am Hangę der SteilkUste beini Badcstrande. 

Dicranum Bonjeani DE NOT. —- Vietzker Strand: zahlreiche braun- 
griine Rasen in sounigen kleinen Sandhiigeln des alten bewachse- 
lien Diinengelandcs am N-Rande des Vietzker Sees. Krolower 
Strand: sonnige Sandkuppen in den bewaldeteu Diinen.
Es iiberraschl auBerordentlich, daB dieses Laubmoos hicr eine 

n i e li t u n b e d e u t e n d e R o 11 e a is  S a n d h a l t e r  spielt. Dic 
Rasen besitzen nach meiner Erinuerung eiuen Durchmesser von 
20— 30 cm, sind polsterartig leiebt gewdlbt und krdnen die Aachen 
Sandbuckel, die sic zweifellos dnrcli ihren Wiilerstand angeliauft und 
zuin Stehen gcbracht liaben. Icb kanute dic Art vorber nur von nassern 
Boden, daB es sieli liier aber talsacblicb urn D. lionjeani liandelt, zeigten 
die Bestimmung durch Herrn Obergartner E. S t o 11 e , Dresden, und 
die Bestatiguug durch Herrn Oberlebrer A. K o p s c l i , Leipzig, wofiir 
beiden auch hier gedankl sei. Herr K o p s c h schreibt mir dazu, daB 
audi er das Moos iifter auf sebr trockener Unterlage, so z. B. auf 
trockenem Sand- und Hcideboden auf Bornholm, gesainmelt, aber in 
der einschlagigen Literatur noch nie Angaben iiber solches Vorkom- 
men gelunden liabe. Eine Mitteilung liuu, die man so deuten kann, 
stebt bei R o l i  (1913, II. Teil S. 130: „auf Sandhodcn am Schonsee 
bei Lengsfeld“ ), falls nicht vermutet werden muB, daB der Sand nur 
periodisch und kurze Zeit trocken lag.

Man łiatte erwarteu konnen. daB aus anderen Gebieten entlang 
der Siidkiiste der Ostsee abnliclie Fundę im Dunensande vorlagen, 
aber die zahlreichen Schriften z. B. K o p p c s iiber die Moosflora von 
Osi- und WestpreuBen. Danzig, die Elbinger Walder und Scłilcswig- 
Holstein erwahnen das Moos innner wieder nur von nassern Boden. 
Audi in den baltisclien Landem Lcttland und Estland wird es nur ais 
„auf suinpfigen Wiosen und Niederungsmooren haufig, seltener auf 
Hocbinooren‘,‘ angegeben ( Mal t  a 1931 S. 96; S. 97 iibrigens mit Abb. 
von Blattern der B r u c  h a s t ę ,  die aucb diese Art gelegentlich aus- 
hildet). Sonst wird es nocłi von „sandy burnus in grass-sedge heatli11 
in Norwegen angefiihrt ( C h r i s l o p b e r s e n  nach A p i n i s  & L a c i s  
1936 S. 19: dort aucli nalicre Angaben iiber den pH-Wert [3.5— 6.25] 
an einigen Stamlorten. wonach die Pflanze ais acidopbil anzusehen ist).

Der trockene Charakter unscrer beiden pommerschen Standorte 
wird im iibrigen aucb durch die B e g l e i l p f l a n z e n  bezeugt: am 
ersten Weingaertneria canescens, Sedum acre, Celruria aculeata mit
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Hypnutn cupressiforme, Pelligera canimi miel auch Parmelia physodes
mul Evernia prunastri ais Bodcnflechten; am zwciten Celraria acideału
uebst eineui diirftigen Strauchlein Calluna vulgaris.
I). undulatum EHRII. —  Jershbft: in zahlreichen Rasen, auch mit 

Sporogonen, zusammcn hesondcrs mit Scleropodium purum, Hylo- 
comium splendens und Dicranum scoparium den Boden licliter 
Kiefernwalder au der Holien Iloft, nach Riitzenhagen zu und im 
Diineuwaldc vor Vitte oft weithin liickenlos bcdeckend. Salesker 
Brink: auf Kiefernwaldboden am S-Rande der groBen Wander- 
diine.

—  scoparium (L.) HEDW. —  Jerslioft: uugemcin baufig z. B. in den 
licliten Kiefernwaldern an der Holien Hoft, jungen Kiefern- 
schonungen nacb Riitzenhagen zu, auf sonnigen Lichtungen im 
Diinenwaldc an der Yitter Grenzc, in den Kiefernwaldern ostlich 
der Glawnitz. Krolower Strand: zablreicb in den bewaldeten 
Diinen uml in den Wiilderu nacb Salesker Brink zu. Salesker 
Briuk: in bis zu 15 cm tiefen Rasen auf feuchtem Waldboden am 
S-Rande der groBen Wanderdiine.

—  montanurn HEDW. —  Schlawe: diclite Rasen am FuBe eines 
Kiefcrnstamines im Altkrakower Walde.

Ceratodon purpureus (L.) BRID. —  Jershoft: auf Stoppelfeldern, ani 
Hangę der Steilkiiste, auf Strohdachern, zablreicb zwischen den 
Griiscrn der befestiglcn Flugsaiuldiinen beim JNcbelhorn sowie auf 
Kiefernwaldboden auf der Holien Hoft und in jungen Sclionun- 
gen nach Riitzenhagen zu.

Die Pflanze spielt zwcifcllos eine Rolle ais Sandbalter.

Polłia truncatulu (L.) LINDB. —  Scblawe: auf feuebtlebmigem Boden 
der „Fasancnschlucht" des Rittergutes Peest B.

Barbula falla.K HEDW. —  Jershbft: sehr zahlreich am Hangę der Steil
kiiste beim Badestrande, z. T. ais f. brevicaulis (SCHWAEGR.) 
Br. eur.

—  luiguiculata HEDW. —  Jershbft: zablreicb am FuBe der Steilkiiste 
beim Badestrande.

Beide Arten sind offenbar von einiger Bedeutung ais Erd- 
uud Sandbalter.

Tortula muralis (L.) HEDW.) —  Jershbft: auf einem Ziegeldaclie.
—  subulata (L.) HEDW. —  Marsów: an Steineu der Wegmauer beim 

Kircbhofe.
—  ruralis (L.) EHRH. —  Jershbft: ungemein zablreicb in den nur 

diirftig mit Grasern bewachsenen Diinen beim Nebelhorn und 
zwischen Gras am Kiistenbange bei Wunders Garten, ferner ani 
Steilhange ller Kiiste, auf der N-Seite von durch Graser gehalte-
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nen Flugsandbuckeln ani FuBe der Steilkiiste beim Badeslrandc, 
selir zahlreich auf den Strohdachern der Hauser; auf Mauern aus 
Findlingsblockcn axn Dorfwegc in Natzmershagen. Scblawc: an 
alten Weiden bciin Rittcrgutc Peest B.

Die Pflanze ist sełir wichtig ais Saudhaller. Auf Strohdachern 
selieint sie nur die S-Seite zu bcsiedeln, die N-Seitc dagegcn 
Hypnum cupressif ornie zu iiberlassen (s. T a f.X , Fig. 1 u. 2.).

Grimmia commutata HUBEN. —  Jershoft: an einer Mauer aus Fiiul- 
lingsblocken am Dorfwcge in Natzmershagen. 
pulvinata (L.) SMITH. — - Jershoft: auf einem Ziegeldache. Neucn- 
liagen: auf Findlingsblbcken am Yietzker See.

Racamitrium canesccns (WEIS) BRID. —  Jershoft: auBcrordentlich 
zahlreich in dcm diinnhegrasten alten Diinengelande beim Nebel- 
liorn, im Sande junger Kiefernschonungen und in sandigcn Aus- 
stichen nach Riitzenhagen zu, auf sonnigen Eichtungen in den 
Diinenwaldern an der Vitter Grenze u. a. O. Yietzker Strand: 
ungemein haufig in dem bewachsenen alten Diinengelande am 
N-Ufer des Vietzkor Sees. Krolower Slrand: im Sande bewach- 
sener Diinen.

R. canescens ist wieder sehr wiehtig ais Sandhalter, aher bei 
dieser Gelegenheit mnB benierkt werden, daB die M o o s e an der 
e r s t e n B e s i e d l u n g  der 1 o s e n F I u g s a u d d ii n e u ganz 
und gar u n b e t e i l i g t  sind. Nie sieht man auf diesen, soweit 
meine Erfahrung reicht, auch mir eine Spur von ihncn, wohl aher 
stellen sie sieli, namentlich in leiehten Vertiefungen, hałd ein, 
wenn Graser oder andere Bliitenpflanzen in der TJmgebung dem 
Ganzeu sclion ein en gewissen Halt geboten hahcn, und fordem 
dereń Werk zweifellos auBerordentlich. Man kiinnte sie ais 
Sandhalter zweiter Ordnung hezeichncn gegeniihcr den Phanero- 
gamen Elynnis arciiarius. Ammophila areiiaria, Ammadenia pep- 
loides ais solchen erster Ordnung. Zu ihnen gesellen sich haufig 
und zahlreich, wie einzeln z. T. ohen schon angedeutet, Tortula 
ruralis, Bryum argenteam . Brachythecium albicans, Cerałodon 
piirpureus. von Lebermoosen besonders Lophozia bicrenata und 
Flechten, namentlich Pehigera- und Cladonia-Arten.

Hedwigia albicans (WEB.) LINDB. -— Neuenhagen: zahlreich auf 
Findlingsblockcn am Vietzker See.

Orthotrichum anamahim HEI)W. —  Neuenhagen: auf einem Findlings- 
ldock unter einer Weide am Vietzker Sec.

—  diaphanum (GMEL.) SCTIRAD. -— Jershoft: am Stammc einer 
RoBkastanie am Dorfangcr: an alten Weidenstammen hei den 
Torfwiesen.
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—  pumilum SWARTZ. —  Jershoft: an Linden ani Dorfwege; an 
alten Weiden bci Neucnhagen am Victzkcr See.

—  fastigiatnm RRUCH. —  Jershoft: an RoBkastanic am Dorfwege. 
Schlawe: zaldreich an altcn Kopfwcidcn am Wcgc naeh Kocce- 
jendorf.

—  ajfine SCHRAD. —  Jerslidft: auf einem Strohdache; an RoB- 
kastanien am Dorfwege; in dichten Bestanden an alten Pappeln 
im Kiefernwalde nacli Aalkatlien zu. Ncuenhagen: sehr zaldreich 
an alten Weiden am Dorfwege, aucli auf einem Findlingslilocke 
nahe dem S-Ufer des Vietzker Sees. Vietzker Strand: sehr zahl- 
reieh an alten Kopfweiden. Schlawe: zaldreich an alten Weiden 
am Wege nacli Koccejendorf; desgl. an alten Eschen im Parkę des 
Rittergutes Pcest A; an Ahoriistammcn am Kirehhof von Marsów.

—  speciosiirn NEES. —  Jershoft: an alten Zitterpappeln im Walde 
naeh Aalkatlien zu.

—  Lyellii HOOK. & TAYE. Jershoft: zaldreich an altcn Pappeln 
im Walde naeh Aalkatlien zu. Schlawe: an altcn Weiden am 
Wege naeh Koccejendorf.

Phyaramitrium pyrifornie (L.) BRID. —  Jershoft: auf einem Roggen- 
stoppelfelde nahe der Kiiste.

Funaria hygrometrica (L.) SIBTJI. —  Jershoft: vereinzelt am Steil- 
hange der Kiiste, auch vor seinem FuBe mit Barbula unguiculata 
am Rande cines durch Grascr hefestigten Flugsandhuckels (lieim 
Badestrande).

Webera niuans (SCHREB.) HEDW. —  Jershoft: auf Kicfcrnwald- 
boden an der Hohen Hiift. Krolowcr Strand: zaldreich in den 
Waldern naeh Saleskcr Brink zu.

Bryum capillarc L. —  Jershoft: Kiefernwaldbodeii auf der Hohen Hdft 
( =  var. flaccidum Br. cur.); auf alten Stockcn an der Glawnitz.

—- alropurpureiim WAHLBG. —  Jershoft: zwischen lockerem Gras 
und Erpiisetum palustre ani FuBe der Steilkiiste heim Badestrande.

—  argenteum L. —  Jershoft: zaldreich in dichten Rasen in leichten 
Vertiefungen des bcwachsenen alten Dunerigelandes beim Nebel- 
horn und wciterhin zwischen den Grascrn der hefestigten Flug- 
saiiddiinen: sparlieh am FuBe der Steilkiiste heim Badestrande auf 
durch Eąuisetum palustre bewachsencm Diinensand; vereinzelt 
auf Strohdiichern.

Die Art gehort wieder zu den Sandhaltern.
—  intermedium (LUDW.) BRID. -— Jershoft: zwischen Gras eines 

Falirwcges heim Nehelhorn.
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—  pseudotriąuetrum (HEDW.) Br. eur. —  Vielzkcr Strand: a «f 
iiberschwemmt gewesenen Stcllen ani N-Ufcr tlcs Vietzker Secs 
nacli Krolower Stranil zu.

—  cirratum HOPPE & H. —  Jcrshoft: vereinzeltc Rascn zwischcn 
anileren Moosen am Hangc der Stcilkiiste bcim Badestrande.

Mnium hornum L. —  Krolower Strand: schr zalilreich in den Wiildern 
nach Salesker Brink zu. Sclilawe: zablrcich an altcn Stocken im 
Altkrakower Walde.

—  undulatum (L.) WEIS. —  Jcrshoft: an feuchtscliattigen Stellcn 
unter Hippophac-Gcstrauch ani Hangc der Stcilkiistc ostlich der 
Clawnitz.

—  cuspidatum (L.) LEYSS. —  Jcrshoft: auf Waldboden a uf der 
Hohen Hdft; zwisclien Prunus-padiis-Gcslrauch auf dem Kiistcn- 
ramle beim Nebelhorn.

Aulacomnium androgynum (L.) SCIJWGR. —  Jerslioft: in diehten 
Rascn auf der Untcrseite einer morsclicn Wurzcl in einem Erd- 
loch im Walde uml an schattigem Waldgrabcn nacli Riitzcn- 
hagen zu.

—  pidustre (L.) SCłIWGR. —  Salesker Brink: zalilreich in Sumpf- 
ldchern vor der Stiriifront der groBen Wanderdiiiic sowie im 
Walde an ilirem N-Rande.

Fhilonotis fonlana (L.) BRID. —  Jerslioft: zalilreich zwischcn Gras 
auf f cuch tern Sand am Vic,tzker See.

Polytrichum commune L. -— Jcrshoft: selir zalilreich in fcuehten Aus- 
stichen am Waldrande vor Riitzciiliagen uml anderwarts. Krolo
wer Strand: dichtc Rascn in Grahen am Wcge und iin Walde 
nach Salesker Brink zu. Salesker Brink: in riesigen tiefen Rasen 
iiherall in den Waldern (vgl. Taf. XI, Fig. 3).

—  piliferitm SCHREB. —  Krolower Strand: ausgedehntc Rascn zwi- 
sclien den Strandgrasern hewachsener Diincn.

Zweifellos auch sonst iiherall zalilreich vorhanden, nur zu- 
fiillig nicht weiter heachtet. Offenhar wieder wichtig ais Sand- 
lialter!

Leucodon sciuroides (L.) SCPIWGR. —  Jershoft: schr zalilreich, an 
altcn Pappeln im Kiefernwalde nach Aalkalhen zu, an Eschen 
nahe dem Strande łiintcr Wuuders Garten, an alten Weiden hei 
Neuenliagen am Vietzker Sce. Schlawc: zahlrcicli an alten Weiden 
am Wege nach Kocccjendorf und beim Rittergut Peest B, sowie 
an Buchenstammen im Altkrakower Walde.

Neckera comphmata (L.) IIUBEIN. —  Schlawc: zalilreich an Buclien- 
stammen im Altkrakower Walde.
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Leskea polycarpa EIIRH. —  Schlawe: am FuBe eines Ahorns im Parkę 
cles Rittergutes Peest R, sowie sehr zahlreich an alten Weiden an 
der Motz.

Thuidium tamariscinum (IJEl)W.) Br. eur. —  Krolower Strand: zahl- 
reich in den Waldern nacli Salesker Brink zu. Salesker Brink: 
auf feuchtem Waldhoden am S-Rrande der groBen Wandcrdiine.

—  delicatulum (DILL.) M1TT. —  Krolower Strand: in lichtem 
Kiefernwalde der befestigten Diinen.

Climacium dendroides (HARTM.) Br. eur. —  Jershoft: schr zahlreich, 
zwischen Gras des sanfteu Kiistenhanges hinter Wunders Garten, 
in feuchten Yertiefungen des alten Diinengelandes beim Nebel- 
liorn und sehr iippig an dem von dort zum Badestrande abfallen- 
den Kiistenhange; ferner ein groBer, stark von Sand durchsetzter 
Rasen an der Vitter Grenze.

/ / omalothecium sericeum (L.) Br. cur. —  Jershoft: mehrere Rasen an 
einer Ziegelmauer am Dorfwegc; an alten Weiden bei Neuenliagen 
am Vietzker See.

Camptothecium lutescens (HUDS.) Br. eur. —  Jershbrft: auf einem 
Ziegeldache.

Brachythccium Mildeanum SCHIMP. —  Jershoft: zahlreich an grasi- 
gen Stellen der Steilkiiste.

—  salebrosum (HOFFM.) Br. eur. Jershoft: auf altem Stock an 
der Glawnitz.

—  relulinum  (L ) Br. eur. —  Jershoft: an alten Weiden bei Neuen- 
hagen am Yietzker See. Krolower Strand: an einer Birke am 
Waldwege nach Salesker Brink.

—  refle.rum (STARKĘ) Br. eur. —  Schlawe: am FuBc einer Schwarz- 
erle an der Motz beim Rittergut Peest B.

— nlbicans (NECK.) Br. eur. —  Jershoft: schr zahlreich auf den 
locker hewaehsenen alten Diinen beim Nebelhorn, ebenso an den 
durch Straudgraser hefestigtcn Flugsanddiinen in der Niihe am 
Stratnie. Stolpmiinde: zahlreich zwischen den Grasern der 
Stranddiinen.

Ein wichtiger Sandhalter!
■S dero podium, purum (L.) LIMPR. Pseudo seler o podium purum (L.)

FLEISCH. —  Jershiift: auBerordentlich zahlreich in den lichten 
Kiefernwaldern auf der Hohcn Iloft und im Kiefernwalde bei 
Aalkathcn, sowie zwischen Aalkatlien und Finnkathen. Krolower 
Strand: an feuchtschaltigcn Stellen unter niedrigen Kiefern der 
hewaldeten Diinen, sowie in den Waldern nach Salesker Brink zu.

Ein C h a r a k t e r m o o s  in den lichten Kiefernwaldern, wo 
cs zusantmen mit Hylucomium splendens, Dicranum scoparium,
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undulatum u. a. den Bo den ganzer Wiilder mit meist liiekenloser 
Decke iiherziehl, durchsetzt von Aira flexuosa, Polypodium w i 
g o r  e usw., aus der nur die Baumstamme hervorragen und unter 
der z. B. Goodyera repens (sehr zahlreich), Listera rordata, Piroln- 
Arten usw. wurzeln.

Plagiothccium currifolium  SCHLIEPH. —  Jcrsliorft: anf Waldboden 
auf der Iłolien Hdft: ani Grunde von Kicfcrnstanimen nacb 
Riitzenhagen zu. Finukatlirn: auf morschein Kiefernstock. Kro- 
lower Strand: zahlreich in den Wiildern naeh Salesker Brink zu.
silesiaciim (SEL.) Br. eur. — Dolichotheca silesinca (SEL.) 
FLEISCII. —  Jershbft: in kleinen Rasen auf niorschem Kiefern
stock im Walde nach Rutzenhagen zu.

Amblystegium subtile (HEDW.) Br. eur. =  Amblystegiella subtilis 
(HEDW.) LOESK. —  Schlawc: an altem Lauhhnlzstock und am 
FuBe. eines Aliorns iin Parkę von Peest B.

—  srrpcns (L.) Br. eur. —  Schlawe: an alten Weidcn an der Motz 
in Peest B.

Hypnum unrinatum HEP W-. =  Drepanocladus uncinatus (HEDW.) 
WTF. —  Salesker Brink: in Sumpflochern vor der Stirnfront der 
groBen Wanderdiinc.
rrista-caslrensis L. = PtiUurn crista-castrensis (L.) DE NOT. —  
Salesker Brink: in prachtvollen aufrecliten Rasen im Kiefern- 
walde ani S-Rande der groBen Wanderdiine.

—  cupressiforme L. —  Jershdft: am Stamm eines Birnhaumes und 
sehr zahlreicli auf den Strolidachern im Orte (s. Taf. X , Fig. 2); 
desgl. auf Waldboden und morschen Stbcken nach Rutzenhagen 
zu: am Boden vcrwcsende Kicfernastchen im Vitter Diinenwalde 
iiherziehend; an Pappelstlimmen bei Aalkathen. Neuenhagen: 
zahlreich auf Findlingshliicken am S-Ufer des Yictzker Sees. 
Yietzkcr Strand: auf sonnigen Sandhuckeln unweit des N-Ufers 
des Sees. Krolower Strand: an Birken und sehr baufig auf Wald- 
t>oden nach Salesker Brink zu. Salesker Brink: in groBen Decken 
am FuBe der Kiefernstamme am S-Randc der groBen Wander
diine. Schlawe: zahlreich an alten Wciden ani Wege nach Kocce- 
jendorf; ehenso in groBen Vliessen an Rothuchenstammen im Alt- 
krakower Walde (—  var. fili formę BRID.).

11 ylocomium splentlcns (D1LE. HEDW.) Br. eur. =  H. proliferum  (L.) 
LINDB. —• Jershofl: an nach N abfallendcr Sandhoschung am 
FuBe vou Hippophnc in den Diinen lieim Nehclhoru; in groBen 
Rasen in den liehten Kiefernwaldern auf der Hohen Hoft, sowie 
nach Riilzenhagcn und Vi!tc zu; im Kiefernwaldc lici Aalkathen. 
sowie zwischcu Aalkathen und Fimikathen. Krolower Strand:

8tedde. Repertorium, Beiheft CVI
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an fcuchtschattigen Stcllen unter niedrigen Kiefern der bewalde- 
ten Diiuen und in den Wahlem nach Salesker Brink zu. Salesker 
Brink: zahlreich im Walde am S-Rande der groBen Wanderdiine.

Uber Vorkommen und Vergesellschaftung s. Scleropodium 
purutn!

—  Sclireberi (WILLD.) —  Hypnupsis Schreberi (WILLD.) KINDB.—  
Jershdft: selir zahlreich in den Wiildern auf der Hohen Hijft, 
nach Riitzeiihagen zu, im Vitter Diinenwalde, Lei Aalkathen und 
dstlich der Glawnitz. Krolower Strand: Massenbesiedlung zwi- 
schon Calluna, Vaccinium vitis idcieci und Empetrum nigrum auf 
den hewaldeten Diinen und in den Wiildern nach Salesker Brink 
zu. Salesker Brink: auBerordentlieh haufig auf Waldboden am 
S-Rande der groBen Wanderdiine. Stolpmiinde: zahlreicb in den 
bcwachsenen Stranddiinen. Seblawe: auf altem Stoeke und auf 
dcm Bodcn im Altkrakower Walde.

—■ triąuelrum (L.) Br. eur. —  Rhytidiadelphus triąuetrus (L.) 
WTF. —  Jershiift: in zahlreicben, fast qm-groBcn Rasen auf 
Kiefernwaldboden uach Riitzenhagen zu; groBe Rasen am N-Rande 
eines Kiefernwaldes zwischen Aalkathen und Finnkathcn.

—- st/uarrosum (L.) Br. eur. —  Rh. sqiuirrosus (L.) WTF. —  Jers- 
bdft: dicliter Unterwuehs zwischen Gras des sanften Kiistcnhanges 
hinlcr Wunders Garten.

HEPATICAE.

Rircia glauca L. —  Seblawe: spiirlich auf cincm Weizcnstoppel des 
Rittergutes Peest B.

—- sororurpa BISCH. —  Seblawe: spiirlieh mit R. glauca auf einem 
Wcizenstoppel des Rittergutes Peest B.

—- fluitans L. —  Jershdft: zahlreich unter Wasscr an den Wiindcn 
eines Torfsticlies bci Aalkathen.

Marchanda polymorpha L. —  Jershiift: s]>iirlieh an selir nasser Stelle 
am Ilange der Steilkiisle. Schlackow: zahlreich im Schlackower 
Moor.

Ancura pinguis DUM. —- Krolower Strand: im Walde am Wego uach 
Salesker Brink.

—  ladjrons LTNDB. —• Krolower Strand: auf morschem Birkenstoek 
in schattigem Waldgraben balhwegs vor Salesker Brink. Salesker 
Brink: auf moderndem Kiefernstoek hei der groBen Wanderdiine.

Metzgeria furcalu (l .) L1NDB. —  Seblawe: an schattigem Eichen- 
stamni im Altkrakower Walde.
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Pallia epiphyila (L.) LINDB. —  Krolower Strand: an schattiger, torfi- 
ger Grabenwand ani Wege nach Salesker Brink.

Diesellie Grabenwand war an sonniger Stelle weitliin mit 
prachtig entwickelter Drosera rotundifolia diclit besetzt, die im 
vollem Sonnenscheine bereits 9 Uhr ihre Bliiten weit geoffnet 
lialte. In mancben Bliiten fanden sieli 6 Narbenlappcn, indem 
Narbe uiul Griffe) in drei Teile und jeder Ast liocbmals tief 
binab gespaltcn waren (3. 8. 1927).

—  Neesiann (GOTTSCHE) LIMPR. —  Jershoft: sebr iippig an 
nassen Stellen ani Ilange der Sleilkiiste.

Illasia pusilla L. —  Jershoft: zahlreich in sandig-torfigem Ausstich vor 
dem Waldraudc vor Riitzcuhageu. Krolower Strand: sebr iippig 
an der Wand eiiies Waldgrabens, besonders an der Wasserlinie, 
am Wege uacli Salesker Brink; Grabenrand eines Rasenweges am 
N-Ufer des Vietzker Secs.

Alirularia scalaris (SCHRAD.) CORDA. —  Krolower Strand: Graben- 
wand eines Rasenweges ain N-Ufer des Vie.tzker Sees.

•— peoscyphus DE NOT. —  Krolower Strand: zahlreicb in sebattigem 
Waldgraben halbwegs vor Salesker Brink.

Hnplozin crcnulala (SM.) DUM. —- Schlawc: Wegrand im Altkrakower 
Walde. Salesker Brink: dichte Rasen auf feuchtem, sandigem 
Waldwege unmiltelbar siidlich der groBcn Wanderdiine.

Lophozia i'entricosa (DICKS.) DUM. —  Krolower Strand: auf der 
N-Seite ciner bcwaldeten Diinenkuppe, von Calluna stark be- 
scliattet; scbaltige Grabenbdscbung nabe dem N-Ufer des Vietz- 
ker Sees.

Ob kier die Art im Simie B u c li s vorlag oiler die inzwischen 
dav»n abgetrennte L. silricola BUCH (vgl. dazu S c h a d e  1936, 
S. 43 u. 44), liiBt sieb jctzt niebt mehr sicher feststellen, da die 
sieli untersebeidenden Olkorper bald nach dem Trocknen ihre 
cbaraktcristische Beschaffenbeit verlieren.
bicrenata (SCIIMID.) DUM. —  Krolower Strand: zahlreich am 
N-EIange einer sonnigen Sandkuppe im Diinenwalde, mit vielen 
Sporogonen (23.8. 1927). Jershoft: sehr zahlreicb auf einem FuB- 
steige im lichten Diinciikiefernwalde bei Aalkatben, lie.sonders 
am Rande unter Calluna; in lehmig-sandigcn Bodenvertiefungen 
vor dem Waldrande vor Riitzenbagcn, mit Sporogonen (24. 7. 
1927).

Die Art scheint hier vielfach ais Sandhalter an niebt zu stark 
hewegten Stellen einige Bedeutung zu besitzen.

—  cxcisa (DICKS.) DUM. — Jershoft: am Rande eines WaldfuB- 
steiges liinter dem Nebelborn [ =  {.Limprichti (LINDB.) MASS.];



Alwin Schade116

FuBsteig im lichlcn Diinenkieferiiwalde bei Aalkatlien; an niedri- 
ger Erdboscliung (N-Lage) im Diinenkiefernwalde ostlich der 
Glawnitz [ =  var. cylindracea (DUM.) K. M.].

—  Mildenna (GOTTSCHE) SCHFFN. —  Salesker Brink: in dicbten 
Rasen zwiscben Aulaeomnium palustre, Polytrichum communp, 
Vaccinium uliginosum, Lediirn palustre, Salix repens, Calluna vul- 
garis u. a. in sumpfigen Vertiefungen vor der Stirnfront der 
groBen Wanderdiine. Jershoft: zahlreich und stark gebraunt in 
torfig-sandigem Ausstieb am Waldrande vor Riitzenhagen, 
Cf und ę .

—- incisa (SCHRAD.) DUM. —  Krolower Strand: zahlreich an feucht- 
sehattiger Grabcnwand eines Rasenweges nabe dem N-Ufer des 
Vietzker Sces.

Gymnocoleu inflata (HUDS.) DUM. —  Salesker Brink: zahlreich auf 
fruehteni saudigen Waldweg unmittelbar siidlicb der groBen 
Wanderdiine.

Lophncolea bidentata (L.) DUM. —  Jerslidft: zwischen Gras an 
fcuchten Stellen am Hangę der Steilkiiste; zwischen niedrigeni 
Gestreuch im Vittcr Diinenwalde; auf Waldboden und auf der 
Rindo am FuBe einer Kiefer auf der Hohen Hoft ( =  var. ciliata 
WTF.). Sehlawe: auf morseheni Kiefernhirnschnitt im Altkrako- 
wer Walde.

—  heterophylla (SCHRAD.) DUM. -*— Jerslidft: auf Waldboden auf 
der Hohen Hoft, mit Sporenkapseln (24. 7. 1927); zahlreich auf 
alten Kiefernstdeken im Walde vor Riitzenhagen; auf Hirnschnit- 
trn alter Kiefcrnstockc im Vitter Diinenwalde. Sehlawe: auf 
Kiefernhirnsehnitten im Altkrakower Walde, mit Sporenkapseln 
(16. 7. 1927). Krolower Strand: auf alten Kiefernhirnsehnitten 
im Walde nach Salesker Brink zu.

Chiloseyphus polyanthus (L.) CORDA. —  Krolower Strand: auf feuch- 
tom Waldboden im Walde naeli Salesker Brink zu.

Cephalozia bicuspidata (L.) DUM. —- Jershoft: in lchmig-sandigen 
Bodenvertiefungen am Waldrande vor Riitzenhagen. Krolower 
Strand: auf morschem Birkcnstoek am Waldwege nach Salesker 
Brink. Salesker Brink: auf morschcn Kiefernstdeken im Walde 
ani S-Rande der groBen Wanderdiine.

—  connwens (DICKS.) SPRUCE. —- Krolower Strand: auf morschem 
Birkenstoek am Waldwege naeli Salesker Brink. Salesker Brink: 
auf feuchtem, morseheni Ki'fernstoek im Walde am S-Rande der 
groBen Wanderdiine.

Noirellia curvifolia (DICKS.) M1TT. —  Sehlawe: zahlreich auf Kiefern
hirnsehnitten im Altkrakower Walde, z. T. mit geoffneten Sporen
kapseln (16. 8. 1927), in Gesellschaft von Jjophocolea hetero- 
phylla Lepidozia reptans mul Plilidium pulcherrimum.
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K. M ii 11 e r (1912— 1916, S. 87) gibt noeh an, daB die Arl 
der Ebene fehle oder nur ais Relikt einer friiberen Flora iiuBerst 
selten vorkomme (iu P o iii m c r n H i n t z e ; in O s t p r e u B e n: 
Konigsbcrg, v. K  1 i n g g r a c f f). Seitdem sind jedoeli zahlreiche 
Standorte bekannt geworden. Naeh F. & K. K o p p e (1931) ist 
die Pflanze „in den Fichtenwaldcrn des ostliehen OstpreuBens 
offenbar sehr verbreitet“  (etwa 21 neue Standorte, dazu 3 andere 
naeh K o p p e  & H. S t e f  f e n  1927). 1937 (S. 378, i. Tab. 4)
wird die Art von F. & K. K o p p e erneut nachgewiesen in 12 Jagen 
(mesotrophe Moorwiilder bes. der Rorker Ileide). Ferner kommt 
wohl je cin Fund in We s t p r e u Be n  (Elbinger Walder, F. K o p p e  
1932), B r a n d e n b u r g  (F. & K. K o p p e )  und H a n n o v c r  
(T i m n i, die beiden letzten naeh F. K o p p e  1926) hinzu. Weiter 
folgt S e h l e s w i g - H o l s t e i n  niit vier Standorten (F. K o p p e  
1926 u. 1931), von dereń Reliktnatur F. K o p p e  (1929, S. 26) 
nicht iiberzeugt ist. Er glaubt vielmebr, N. curvifolia „zu 
den zweifellosen Ankoininliiigen der neuesteu Zeit'4 zahlen zu 
diirfcn. Die Begriindung damit, daB sie doch wobl sclion friilier 
ofter gefunden worden ware, wenn sic soweit verbreitet gewesen 
ware, da Brandenburg und Sehleswig-Holstein sclion seit iiber 
hundert Jahren eifrig auf Moose durchsuclit wiirden, ist freilicli 
nicht stiehlialtig. Wie vieles ist doch bis in die neueslen Tage 
iibersehen worden, weil mail es nicht an Ort und Stelle ver- 
mutete! Und hier dazu dic ziemlieb groBe Ahnlichkeit mit 
Cephalozia bicuspidata und das gemeinscliaftliche Vorkommen, 
das bei der ungemeinen Hanfigkeit der letzten zmn Ubcrseben der 
er6ten geradezn herausfordert.

Endlicb vcrniag ich selbst noeh eincn neuen Fund beizn- 
steuern fiir M e e k l e i i b u r g  (Rostoeker Hcide: einen gestiirzten, 
modernden Kiefernstamm bei der Totcnbrncliswiese unweit 
Gelbensande fast gauz bedeckend, mit zablreiehen Pcrianthen,
1. 10 1924). Damit ist die Ietzłe Liicke geschlossen, und ein 
zusammenhangender Giirtel des Vorkommens von OstpreuBen 
enllang der Oslsce bis Sehleswig-Holstein vorhanden. Erwahnt 
sei noeh die Angabe F. K o p p e s  (1931). daB W. S a x e u die 
Pflanze s c h o n  i m M a r z  (18. 3. 1928) bei Bollingstadt (Kr. 
Sehleswig) fruehtend gesammelt liat.

Der Verbreitung der Art in Danemark bin ich nicht nachge- 
gangen. Nordlich der Ostsee in Sehweden ist sie naeli A r n e l l  
(1928, S. 173) ein siidliehrs Tieflaudsinoos, das nur bis 60p 30' N 
vorzudringen scheint.

Im iibrigen sei noeh aus Deutschland erganzend hinzugefiigt, 
dalGauch aus dem Frankenwaid ein Standorl und aus dem 
Thiiriugerwald drei bekannt geworden sind (F. & K. K o p p e
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1933), sowie etwa siebcn aus dem westfalischen Berglandc 
(F. K o p p c  1935 S. 37). Uber die Verbreitung in Sachsen vgl. 
S c li a d e 1936, S. 6], —  Die Unterlage ist iiberall morsches 
N a d c 1 h o 1 z. Von morschem Laubliolz (Carpinus-Slumm) fiiide 
ich die Pflanze nur ein cinziges Mai angegeben (F. & K. K o p p e , 
1931 S. 330).

Cephaloziella Starkei (FUNCK) SCHFFN. —  Jershoft: am Randc eiiics 
WaklfuBsteiges binter dein Nebclhorn; auf sonnigen Ilcideslellen 
imnitteii junger Kiefern osilicli der Glawnitz, z. T- zu C. papillosu 
neigend; zahlreieli auf sonnigen Sandhiigeln zwisclien jungeii 
Kiefern an der Holien Hdft and im Vitter Dunenwalde. Krolower 
Straud: Kuinincrform auf soimigem Diineubodeii zwisclien Grasern 
und Sulix repens.

Audi diese Pflanze schcint in bescheidenem MaBo ais Sand- 
lialter zu wirken.

Lepidozia reptans (L.) DUM. -— Saleskcr Brink: auf morschem 
Kiefernstoek im Walde ara S-Rande der groBen Wanderdiine. 
Schlawe: auf altcn Kieferiisldeken im Altkrakower Walde.

Die Arl ist wie so manche andere, liier aufgeziihlte, selir viel 
hiiufiger, nur uicbt geniigcnd beacbtet worden.

Ptilidiurn pulcherrimum (WEB.) HAMPE. —- Krolower Straud: an 
Birken am sehattigen Waldwege nach Salesker Brink. Schlawe: 
auf Kiefernhiruschnitten im Altkrakower Walde.

Srapania irrigua (NEES) DUM. — Jershoft: in torfig-samligeni Aus- 
sticli vor Riilzenhagen. Salesker Brink: auf feucbtem Waldwege 
siidlicli der groBen Wanderdiine.

—  curta (MART.) DUM. —  Krolower Straud: Grabenwand an cinem 
Rasenwcgc nahe dem N-Ufer des Victzker Sees.

Rudnia complanata (L.) DUM. —  Jershoft: hiiufig an Stanunen von 
Populus tremula nach Aalkalhen zu. Schlawe: mit zahlreichcn 
geiiffncten Sporenkapscln am Grund einer Pappel im Parkę von 
Pe est B, audi an Ahorn- und Eschenstammcn; zahlreich an Rot- 
lnichen im Altkrakower Walde.

Friillania dilata (L.) DUM. —  Jershoft: an den Stammen alter Pap- 
peln im Walde nach Aalkalhen zu. Schlawe: an Kopfweiden am 
Wege nach Koccejcndorf; desgl. an der Motz in Peest B and an 
Eschen im Parko des Rittergutcs; zahlreieli an Rotbuchen im 
Altkrakower Walde.

Anthocerus crispulus (MONT.) DOUIN. —  Jershoft: sparlich auf 
einem Roggenstoppel nahe der Kiiste. Schlawe: zahlreieli auf 
cinem Weizcnstoppol des Rittergutcs Peest B.
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SPHAGNA.

Sphagnum fimbriatitm WILS. -—■ Krolower Strand: in prachtvoll 
fruchtenden Rasen in den Wiildern nach Salesker Briuk zu =  var. 
ralidius CARL), f. spectabile (RUSS.) WTF. Salesker Brink: zahl- 
reich und schiin fruchteml anf fcuelitem Waldhoden arn S-Rande 
der groBen Wanderdiine =  var. tenue CRAV.
robustum (RUSS.) Rt)LL. —  Salesker Brink: in groBen rotlielien 
Rasen auf feuchtem Kiefernwaldboden am S-Rande der groBen 
Wanderdiine, aueli Pruchtend —  var. purpurascens RUSS. 
f. roseurn (LIMPR.) WTF.

— (icutifolium EHRH. —- Jershoft: im Walde naeli Riitzenliagen zu 
=  var. viride WTF. f. heterocladimi WTF. —- Krolower Strand: 
in den Wiildern nacli Salesker Brink zu =  var. rersicolor WTF. 
f. deflexum (SCHIMP.) WTF.

—  sc/uarrosum PERS. —- Salesker Brink: schr zahlreicli in groBen 
Rasen auf feuchtem Kiefernwaldboden am S-Rande der groBen 
Wanderdiine =  var. subsąuarrosum RUSS. f. elegans RUSS.

—  recurvum P. B. —  Salesker Brink: in scbducn Rasen auf feuch
tem Kiefernwaldboden am S-Rande der groBen Wanderdiine 
=  var. maius ANGSTR. f. silraticum REISS.

—  cymbifolium  EHRH. -— Krolower Strand: in den Waldem nach 
Salesker Brink zu =  var. compactum SC1ILIEPH. & WTF. und 
var. pallescens WTF. mit f. laxum (ROLL) WTF. Salesker Brink: 
in groBen Rasen auf feuchtem Wege im Kiefernwalde am S-Rande 
der groBen Wanderdiine =  var. pallescens WTF. und var. 
flueescens RUSS.

BACILLARIACEAE.

Es muB voraus bemerkt wcrden. daB die Kieselalgen nur ganz 
nebenbei und gelegentlieh bcriicksielitigt werden konnten. Daher 
berulit die kier gegebene kleine Arteidiste auf nieht melir ais sechs 
Aufsammlungen. Urn fortgesetzte Wicderholungen derselben langeren 
Fundortsangabe -zu vermeiden, werden nur kurze Ortshezeichnungen 
gebracht, dereń Bedeutung aus der folgenden Ubersicht iiber die Fund- 
orte zu entnehmen i6t.

1. Jershoft: an Enteromoipha intestinulis auf den Buhnenkopfen 
am Badestrande, 22. 8. 1927. (Abgekiirzte Angabc: Badestrand E)

2. Jershoft: teils grauer, fast knorpligcr, tcils dunkelbrauner 
fadiger Belag auf und an den Buhnenkopfen des Baclestrandes, 22. u. 
28. 8. 1927 ( =  Badestrand 2).
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3. Jershdft: an abgestorbeiien, in den Wellen am Badestrande 
seliwebenden Wattcn von Cladophoru sericea, 18. 8. 1927 ( =  Bade
strand 3).

4. Jerslioft: auf Griinalgen (Cladophoru spec.?) an Felsbliickcn 
am Strande balbwegs nacb Victzker Strand zu. Die Blocke werden 
von den Wellen iiberspiilt und sind von auffallend briiunlichgclbeii 
Fleekeu bedeckt, 23. 8. 1927 ( Strandblocke).

5. Jerslioft: brauuer Auftiieb auf einer groBen Wegpfiitze 
zwischen Finiikathen und Vielzker Strand. Temperatur unter dem 
Auftrieb: 20,0°. LufUemperatur: 18,8°. Am 3. 8. 1927, 17 Uhr 
( =  Wegpfiitze).

6. Krolower Strand: Auftrieb am IN-Ufer des Vietzker Sees, 8. 8. 
1927 ( =  Vietzker See).

Melosira nummuloides (DILLW.) AG. —  Badestrand 2 und 3: ziem- 
lich biiufig bis massenbaft. Strandblocke: zerstreut.

—  moniliforrnis (MOLL.) AG. —  Badestrand 2 und 3: zerstreut. 
Tabellariu fenestrata (LYNGB.) KTG. — Wegpfiitze: zerstreut. 
Licmophora Lyngbyi (KTZ.) GRUN. —  Strandblocke: zerstreut. 
Diutoma elongaturn AG. —  Badestrand 1: zerstreut; Badestrand 2: in

groBer Menge; Badestrand 3: biiufig bis massenbaft. Slrand- 
blocke: hiiufig.

Fragiluria brevistriutu GRUN. Wegpfiitze: zerstreut. Victzker See: 
zerstreut.

—  pinnata EHRB. —  Badestrand 3: zerstreut. —  Wegpfiitze: zer
streut. Vietzker See: zerstreut.

—  cupucina DESMAZ. | var. mesolepta (RABH.) GRUN. —  Yietz- 
ker See: ziemlieb biiufig.
intermedia GRUN. Vietzker See: zerstreut.

—  construens (EHRB.) GRUN. Vietzker See: zerstreut. 
hyalina (KTZ.) GRUN. —  Badestrand 2 und 3: massenbaft.

Synedra pulchella KTZ. —  Badestrand 1: zerstreut.
affinis KTZ. —  Badestrand 2 und 3: biiufig bis massenhaft. Strand

blocke: baufig. Vielzker See: ziemlieb selten. 
var. fasciculuia (KUTZ.) GRUN. —  Badestrand 3: ziemlieb baufig. 
Aciis KTZ. Wegpfiitze: zerstreut.

— Ulnu EHRB. Yielzker Sec: baufig.
Eunotia lunuris EHRB. Wegpfiitze: zerstreut.
Achnunthes deliealulu KTZ. Vielzker See: zerstreut.

lanceolalu BREB. var. lluynuldi SCHAARSCHM. — Vielzker See: 
ziemlieb hiiufig.

Cocconeis pediculus EHRB. Badestrand 1 und 3: ziemlieb baufig. 
Yielzker See: haufig.
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—  płaceń tulu EHRB. —  Yiotzker See: haufig.
—  scutellum E1IRB. var. parna GRUN. —  Badestrand 3: ziemlieh 

zerstreut.
—  diminuta BANT. —  Ebondort.
Mustogloiu Brauni GRUN. —  Badestrand 2: zerstreut.
—  exigua LEWIS. —  Badestrand 2: zerstreut.
Caloneis amphisbaena BORY. —  Vietzker See: ziemlieh haufig.
—  Silicula EIIRB. var. centricosa D0NK1N.—  Wegpfiitze: zerstreut.
Neidium bisulcatum LAGERSTEDT. —  Wegpfiitze: ziemlieh liiiulig.
—  Iridis EHRB. —- f. minor. —  Vietzker See: zerstreut.
—- dubium EHRB. —  Vietzker See: zerstreut.
Frustuliu rhornboidea (EHRB.) DE TONI. —  Wegpfiitze: zerstreut.
Arnphipleura rutilans (TRENT.) CL. Badestrand 2: haufig. Strand- 

bliicke: ziemlieh haufig.
Anomoeoneis sphaeropliora KTZ. — Yietzker See: zerstreut.
1\avicula cuspidata KTZ. —  Vielzker See: zerstreut.
—  punctatula EHRB. —  Yietzker See: zerstreut.
—  gracilis EHRB. —  Vietzker See: zerstreut.
—  menisculus SCHUM. —  Vietzker See: zerstreut.
—  cryptocephalu KTZ. —  Badestrand 3: zerstreut. Wegpfiitze: 

haufig. Vietzker See: zerstreut.
—  hungarica GRUN. —  Vietzker See: haufig.
—  riridula KTZ. —- Badestrand 2: zerstreut. Vietzker See: zerstreut.
—  rhynchocephala KTZ. —  Wegpfiitze: zerstreut.
—  tuscula EHRB. —  Yietzker See: zerstreut.
—  anglica RALFS var. subsalsa GRUN. —  Vietzker See: ziemlieh 

haufig.
—  bicupitellata 11UST. —  Y ietzker See: zerstreut.
Pinriularia subcapitata GREG. +  var. elliptica KRSS. —  Wegpfiitze: 

ziemlieh haufig.
—  Braunii GRUN. —  Wegpfiitze: haufig.

mesolepta EHRB. var. stauroneiformis GRUN. —  Wegpfiitze: 
zerstreut.

—  microstauroii EHRB. Wegpfiitze: zerstreut.
—  nodosu EHRB. —  Wegpfiitze: ziemlieh selteu.
—- gibbu EHRB. —  Wegpfiitze: haufig.
—  maior KTZ. —  Wegpfiitze: zerstreut.
—  ciridis EHRB. —  Wegpfiitze: zerstreut. Yietzker See: zerstreut.
Stuuroneis phoenicenleron EIIRB. —  Wegpfiitze: Hauptinasse der Be- 

siedlung, meist ais var. amphilepta EHRB.
—  unceps EHRB. var. hyulinu BR. & PERAG. —  Wegpfiitze: 

zerstreut.
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Gomplionema consłrictum EHRB. —  Vietzker See: zerstreut.
—  parmilum KTZ. —  Wegpfiitze: haufig. Vietzker See: zerstreut.
—  olivaceum LYNGB. —  Vietzker See: zerstreut.
Rhoicosphenia curuata (KTZ.) GREŃ. -— Badestrand 1: fast rein; 

Badestrand 2: haufig; Badestrand 3: inassenhaft. Strandblocke: 
Hauptmassc der Besiedlung. Vietzker See: haufig.

Cymbclla microcephala GRUN. —  Vietzker See: haufig.
—  Reinhardtii GRUN. —  Yietzker See: zerstreut.
—  Ehrenbergii KTZ. —  Yietzker See: zerstreut.
— nariculiformis AUERSW. —  Wegpfiitze: haufig. Vietzker See: 

zerstreut.
—  lanceolatu EHRB. —  Vietzker See: haufig.
—  tur gida (GREG.) GRUN. —  Wegpfiitze: zieinlicli selten. Vietzker 

See: zerstreut.
—  rentricosa KTZ. —  Vietzker See: haufig.
Ainphora perpusilla GRUN. —  Vietzker See.
—  ovalis KTZ. var. libyca EHRB. -— Yietzker See: zerstreut.
Epitliemia turgida (EHRB.) KTZ. —  Vietzker See: zerstreut.
—  sorex KTZ. -— Yietzker See: sehr haufig.
—  zebra EHRB. var. saxonica KTZ. —  Yietzker See: 1 Stiick.
Rliopulodia gibba (EHRB.) O. MULL. —  Yietzker See: zerstreut.
—  uentricnsa (GRUN.) O. Mt'LL. —  Badestrand 2: zerstreut.
Nitzschia apiculata (GREG.) GRUN. —  Badestrand 3: zerstreut.
—- palea KTZ. —  Wegpfiitze: haufig. —  Vietzker See: sehr haufig. 

var. maior RABH. u. var. tenuirostris Y. HEURCK. — Wegpfiitze: 
haufig.

—  Cluusii HANTZSCH. —  Badestrand 2 u. 3: haufig.
Nitzschia denticula GRUN. —  Badestrand 2: haufig.
—  reda  HANTZSCH. —  Wegpfiitze: zerstreut.
Surirella anglista KUTZ. —  Wegpfiitze: zerstreut.

CHLOROPHYCEAE

Zygogonium ericetorum  (KTZ.) DE BARY. —  Jershoft: auf lehmig- 
saudigem Boden im Walde nach Riitzenhagen zu.

Enteromorpha intestinalis (L.') LINK. — Jershoft: in dichtem Bewuchs 
auf den Kopfen der Buhnenpfahle am Badestrande.

Schizogonium crispum (LIGHTF.) GAY. —  Jershoft: zahlreich am 
unteren Rande eines Strohdaches zwisehen Hypnum cupressi- 
forme und Ceratodon purpureus.

Cladaphora sericea (Aut. part.) REINH. —- Jershoft: zahlreich am 
Slrande angesehwemmt oder noch im Wasser schwimmend.
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PHAEOPHYCEAE

Elachista fucicola (VELL.) ARESCH. - Jersliiift: zalilreich auf ange- 
scliwemiatem Fiicus vesiculosus.

Fucus resiculosus L. —  Jersliiift: oft vom Meere aii den Straud gcspiilt.

CYANOPHYCEAE

Phormidium Corium (AG.) GOMONT. —  Jcrshdft: iiber Moosen auf 
einem Daehe.

FUNGI
MYXOMY CETES

Physarum rubiginosum ER. —  Schla we: iilier Lebermoosen an einer 
Eicłie iui Allkrakower Walde.

Fuligo septica (L.) GMEL. —  Jersliiift: auf niorschem Kiefcrnstock 
auf der Hohen Hdft; iiber Hylocomium splendens im Kiefern- 
walde an der Vitter Grenze; auf Kiefernsliicken iiu Walde bei 
Aalkathen. Salesker Brink: auf altem Kiefernstoek ani S-Rande 
der groBen Waiulerdiine.

Stemonitis ferruginea EIIRB. —  Salesker Brink: auf morschem 
Kiefernstoek am S-Rande der groBen Wanderdiine.

Amuurochaete fuliginosu (SOW.) MACBRIDGE. —  Jershdft: zahl- 
reicłi an einer Stelle auf Kiefernstammstucken iin Diinenwalde 
vor Vitte.

Tubifera ferruginosa (BATSCH) GMEL. ( =  Tubulina fragiformis 
PERS.). Jersboft: auf morschem Kiefernstoek bei Fiinikatben; 
iiber Lebermoosen auf altem Kiefernstoek im Diinenwalde 
vor Vitte.

Arcyria nutuns (BULL.) GREV. —  Jcrshbft: auf morschem Holz im 
Innern einer hohlen Weide bei Neuenhagen ani Vietzker See.

Pericliaena corticalis (BATSCH) ROST. —  Jersliiift: unter der Rinde 
einer abgestorbenen Pappel siidlich der Torfwiesen nacli Natz- 
mershagen zu.

PHYCOMYCETES

Phytoplithora infestans (MONT.) DE BARY. —  Jersliiift: auf Kartof- 
felblaltern in Wittes Garlen.

Peroriospora riciae (BERK.) DE BARY. —  Schlawe: auf Blattern von 
Pisum im Gemiisegarteii des Rittergutes Peest B.

BASIDTOMYCETES
Ustilago hypodytes (SCHLECHT.) ER. —  Jersliiift: sehr zahlreieh an 

Elymus arenurius auf der Kiiste unweit des Bootshauses.
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— idolacea (PERS.) TUL. —  Jershoft: zahlreieh auf Melandryum 
album auf iler Kiistenkante.

Cintractia caricis (PERS.) MAGN. Vietzker Strand: in groBter 
Menge auf Carex spec. in dem alten bewachsenen Diineugelande 
am N-Ufer des Vietzker Sees.

Uromyces poły goni (PERS.) FUCK. —- Jershoft: auf Stengel und Blat- 
tern von Polygonum ariculare auf einem Stoppelfelde uuweit des 
Bootsliauses.

Puccinia polygoni ALB. ei SCHWEIN. —  Jershoft: auf Blattern von 
Polygonum dumetorum.

—  suaueolens (PERS.) ROSTR. —  Jershoft: auf Blattern von Cirsium 
arvense ostl. der Glawnitz.

—  uiolae (SCIPUM.) DC. —  Jershoft: auf Blattern von Violu spec. 
irn Parkę des StrandschloBchens.

—  artemisiicolu SYDOW. —  Jershoft: zahlrelełi auf Blattern von 
Artemisia campestris var. sericea.

—  lampsanae (SCHULTZ) FUCK. —  Jershoft: zahlreieh auf Blat
tern von Lampsana cornmunis.

Phragmidium tuberculatum J. MfJLL. — Jershoft: auf Blattern von 
Rosa spec. auf der Kiistenkante uuweit des Bootshauses.

Gymnosporangium (aumpariae-)jumtęrinum  L. —  Jershoft: sehr 
zahlreieh auf Blat teru von Sorbus aucuparia iiberall in den Wal- 
dern. Krolower Strand; dsgl. in den Waldern nach Salesker 
Brink zu.

Coleosporium tussilaginis (PERS.) KLEB. — Jershoft: iiberall zahl- 
reich auf den Blattern von Tussilago farfara am Hangę der Steil- 
kiiste.

Pucriniastrum agrimoniae (DC.) TRANZSCHEL. —  Jershoft: auf 
Blattern von Agrimonia eupatoria auf der Hohen Hoft.

Uredo pirolae (GMEL.) WINT. —  Jershoft: zahlreieh auf Blattern von 
Pirola unijlora im Walde nach Aalkathen zu, a b e r  n i c  lit auf 
der haufig dazwischen stehenden P. secunda!

Exohasidium raccinii (FUCK.) WORON. —  Jershoft: zahlreieh auf 
Yaccinium vitis idaea auf der Hohen Iloft. Dsgl. auBerordent- 
lieh haufig im Walde am S-Rande der groBen Wanderdiine bei 
Salesker Brink.

Storeum hirsutum (WILLD.) PERS. —  Jershoft: sehr zahlreieh an 
einem abgesiigten Weidenstamm am Dorfwege.

Telephora terrestris EHRH. —  Jershoft: auf Waldboden auf der 
Hohen ilo ft und hinter dem Nebelhorn. Salesker Brink: zwischeii 
Moosen im Walde am S-Rande der groBen Wanderdiine.

Aleurodiscus polygonius (PERS.) H. et L. —  Jershoft: in den Rinden- 
ritzen eines abgestorhenen Pappelstammchens.
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Hydnum auriscalpium L. —  Jershoft: vereinzelt au uuter der Erde 
licgenilen alten Kicfernzapfcn hinter dem Nebclliorn und ostlich 
der Glawnitz.

Irpex fusco-riolaceus (SCHRAD.) FR. —- Jershoft: auf am Bodeu 
liegender Kiefernstange auf der Holien Hoft.

Polyporus betulinus BULL. -— Krolower Strand: au BirKen nach 
Salesker Brink zu.

—  sistolremoid.es ALB. et SCHW. ( =  P. Sckweinilzii FR.). — Jers
hoft: auf morschem Kiefernholz auf der Hohen Hoft.

Polystictus versicolor (L.) FR. —  Salesker Brink: auf Kieferiistocken 
am S-Rande der groBen Wanderdiine.

Tubiporus rujits SCHFFN. ( =  Boletus rufus SCHAFF.). —  Jershoft: 
vereinzelt im Kiefernwalde auf der Hohen Hoft.

—  scaber (BULL.) ( =  B. scaber BULL.). —  Krolower Strand: zahi- 
reich am Waldwegc nach Salesker Brink.

Boletus bovinus L. —- Jershoft: vereinzelt im Kiefernwalde.
—  bulbosus SCHAFF. - -  Jershoft: ein Stiiek im Kiefernwalde, auf 

der Hohen Hoft.
rariegatus SWARTZ. —  Krolower Strand: sehr zahlreieh in den 
Wiildern nach Salesker Brink zu.

Cantharellus cibarius FR. —  Jershoft: zahlreieh in den KiefcrnwaL 
dern auf der Hohen Hoft.

Paxillus involutus FR. —  Jershiift: im Kiefernwalde auf der Hohen 
Hoft.

Lactarius rufus SCOP. —  Jershoft: in Kiefernwaldern auf der Vitter 
Grenze: dsgl. zwisehen Finnkathen und Yietzker Strand.

Lentinus lepideus FR. —  Jershoft: im Samie ani Badestrande.
Marasmius perforans HOFFM. — Jershoft: auf Kiefernnadeln hinter 

dem Nebelhorn.
Psalliota campestris L. —  Schla we: zahlreieh auf den Viehvveiden des 

Rittergutes Peesl B.
Volvaria speciosu FR. —  Jershoft: am FuBe ciner WeiBdornhecke.
Pholiola praecox PERS. —  Jershoft: in einem Grasgarlen.
—  mutabilis SCHFFN. —  Salesker Brink: auf Kieferiistocken im 

Walde am S-Rande der groBen Wanderdiine.
Lepiota procera SCOP. —  Jershiift: zahlreieh in den Kiefernwaldern 

der Hohen Hoft und nach Aalkathen zu.
Amanita rubescens FR. —  Jershoft: im Kiefernwalde bei Finnkathen.
Rhizopogon aestirus WULF. —  Krolower Strand: im Sandc einer 

Kiefernschonung.
Borista nigrescens PERS. —  Jershoft: im Kiefernwalde auf der Hohen 

Hoft, herausgcrissen auf dem Boden liegend gefunden.
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—  plumben PERS. -—■ Jershoft: auf cinrr Ganscweide heim Nebel- 
horn. Vietzker Strantl: załilreicb zwischen Gras ani N-Ufer des 
Vietzker Sees.

Scleroderrna vulgare HORNEM. —  Schlawe: im Altkrakower Walde.

ASCOMYCETES
Sphacrotheca mors urno (SCHWEIN.) RERK. ct CURT. —  Jershoft: 

in grób ter Mengc auf allen Friichtcn von Ribes grossularia im 
ganzen Orte, sie vollig vernichtend!

Erysiphe Linkii LEV. —- Jershoft: auf Blattern von Artemisia milgaris 
am Wcge zum Radestrande.

— polygoni DC. —  Jershoft: auf Blattern vnn Polygonum aoiculare 
unweit des Bootshauscs.

— pisi DC. —  Schlawe: auf Blattern von Trifolium medium an einem 
Teichrande bei Peest B.

Trichocladia evonymi (DC.) NEGER. —  Jershoft: auf Blattern der 
Zweigenden von Eronymus europaen unweit des Bootshauscs.

Stigmatea depazeaeformis (AWD.) SCHROT. —  Schlawe: auf Blattern 
von Oxalis Acetosella im Altkrakower Walde.

Ophiobolus acuminatus (SOW.) DIJBY. —  Jershoft: auf ahgestorbe- 
nen Stengeln von Cirsium palustre am Fube der Steilkiiste heim 
Badestrande.

Pleospora herbarum (PERS.) RABH. —  Jershoft: auf diirren Sten
geln von Centaurea Scabiosa am FuBe der Steilkiiste.

Clariceps purpurea (FR.) TUL. —  Jershoft: auf Ammophila arenaria 
uml Elymus arenarius am Badestrande.

Lopliodermium pinastri (SCHRAD.) CHEV. —  Krolower Strand: auf 
Kiefernnadeln in den alten bewachsenen Diinen.

Propolis faginea (SCHRAD.) KARST. —  Jershoft: auf abgestorbener 
Salix caprea in den Stranddiincn.

Phragmonaeriu Peltigerae (NYL.) REHM. —  Jershoft: auf Pc.ltigera 
canina heim Bootshause und Nebelhorn.

Stictis fimbriata SCHW. —  Jershoft: auf am Boden liegenden Kiefern- 
zapfen hinter dem Nebelhorn.

Rhytisma punetatum (PERS.) FR. —  Jershoft: selir zahlreich auf 
Blattern von Acer plntanoides, aber nur auf jungen, 10— 15 cm 
hohen Pflanzen.

—  salicinum (PERS.) FR. —  Jershoft: auf Blattern vou Salix capren 
auf der Hohen Hiift.

Cenangium populneum (PERS.) TUL. — Jershoft: auf am Boden 
liegenden Pappclasten.
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? Lachnea ritellina (PERS.) PHILL. —  Jershoft: auf nassem Rotlcn 
am Hangę der Steilkiiste beim Badcstrande. Salcsker Brink: 
zahlreich auf feuchtem Waldwege am S-Rande der groBen 
Wanderdiine.

Pezizella conorum  REHM. —  Jershoft: auf am Boden liegenden 
Kiefernzapfen hinter dem Nebelhorn.

Dasyscypha pulverulenta (LLB.) SACC. —- Jersliofl: auf am Boden 
liegenden Kiefernzapfen hinter dem Nebelhorn.

Mollisia liińdojusca (FR.) GILL. var. fallax (DESM.) GILL. —  Jers
hoft: auf am Boden liegenden Kiefernzapfen hinter dem Nebel
horn.

Pseudojieziza trifolii (B1V.-BERN.) FUCK. —  Jershoft: auf Blattcrn 
von Trifolium pratense am FuBe der Steilkiiste beim Badestrande.

M i c r o g l o s s u m  a r e n a r i u m  ROSTR. —  Krolower Strand: im 
Sande zwischen den bewachsenen Diiuen am Pfade nach dem 
Strande der Ostsee, von meiner Frau gefunden (20. 10. 1919). 
N e u  f u r  D e u t s c h l a n d l  Die farblosen S p o r e n  sind 
spindelfdrmig, meist etwas gckriimmt und noch einzellig:
26.5—  30 X 5— 6 p (nach LINDAUs Mcssungen: 27— 34 X  5,7—  
7,7 p). Die braunen, seplierten, oft etwas verkriimmten P a r a -  
p h y s e n sind am rneist kopfig odcr kugelig verdicktcn Ende
6.5—  8 p breit. —  Von Freund G. FEURICH auf die Arbeit von 
ELIAS J. DURAND (The Geoglossaceae of Nortli America. —  
Annal. Mycol. 6 [1908] S. 417) aufmcrksam gemacht, hatte ich 
sz. einc kleine Probe ais Corynetes arenarius (ROSTR.) DUR. 
(ein nach KIRSCHSTEIN zu verwTerfender Name) an das Botan. 
Museum in Dahlem bzw. Prof. Dr. LIND AU f  geschickt und ais 
diese Art bestatigt erbalten. Es ist seitdem der e i n z i g e  F u n d  
geblieben (nach Mitteilungen, die ich den Herren Prof. Dr. 
E. ULBRICH, Dahlem, und Rektor W. KIRSCHSTEIN, Panków, 
verdanke). Bislier war die Art bekanut aus Jiitland, Ostgrón- 
land, Labrador, Neufundland (nach DURAND). Uberall wiiehst 
sie in Sand und spiit im Jalir (an den aincrik. Standorten im Sep- 
tember), wabrscheinlich deshalb, weil dann erst nach der Som- 
merdiirre der alte Diincnsand mit seinen organischen Einscbliis- 
sen a u f  d ie  D a u e r f e u c h t g o n u g ist bei immer noch 
hinrcichendcr Warme. Sicherlich wird der Pilz trotz seines 
scheinbar nordischcn Charakters aueh an anderen iilinlicheii 
Stellen in den Diineiigebieten entlang der Ostseekiiste auftauchen, 
aber man wird aufmerksam daliach suchen miissen.

FUNGI IMPERFECTI
Phoma eryngiicola BRUN. —  Krolower Strand: auf abgestorbenen 

Blatlern von Eryngium maritimuni ani Wege nach dem Ostsee- 
strande.
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Cytospora sali cis (CORDA) RABH. —  Jershoft: auf abgestorhenen 
Astchen von Salix daphnoides bci der Strandtreppe.

Diplodina Sandstcdei ZOPF. —  Jershoft: auf Cladonia cornuta ostlich 
der Glawnitz, aucli auf Cl. ochrochlora.

Diplodia inąuinans WEST. —  Jershoft: auf diirrcn Stammchen von 
Fraxinus excelsior in Wundcrs Garten.

Scptoria eryngii WEST. —  Jershoft: auf Blattern von Eryngium mari- 
timum in den Stranddiinon nach Vitte zn.

—  podagrariae LASCH. —■ Jerslioft: auf Blattern von Aegopodium 
podagraria am Wege naeh dem Strande.

Zythiostroma pinastri (KARST.) V. HOHN. —  Jershoft: auf am 
Boden liegenden Kiefernzapfen hinter dem Nebelhorn.

Gloeosporium ribis (ŁIB.) MONT. et DESM. —  Jershoft: zahlreieh auf 
Blattern von Ribes grossularia.

Melnnconium betulinum SCHM. et KZE. —  Jershoft: auf am Boden 
liegendem Birkenast auf Vitter Gebiet.

—  sphaeroideum LINK. -— Jershoft: auf am Boden liegenden Asten 
von Alnus glutinosa.

Cercospora majanthemi FIJCK. —  Jershoft: auf Blattern von Majan- 
themum bifolium im Walde naeh Riitzenhagen zu.

Macrosporium commune RABH. -— Jershoft: auf abgestorhenen Blat
tern von Ammopliila arenaria am Badestrande.

lllosporium roseum (SCHREB.) MART. —  Jershoft: zahlreieh auf 
Parrnelia sulcata auf der Hohcn Hoft. Sehlawe: auf Physcia 
ascendens im Parkę des Rittergutes Peest B und am FuBe eines 
Ahorus an der StraBe vor Pustamin.

—  carneum FR. —  Jershoft: auf Peltigera spec. ostlich der Glawnitz.

LICHENES

Arthopyrenia punctiformis (AGH.) ARN. —  Jershoft: auf Alnus gluti
nosa beim Badestrande und an der Glawnitz. Sehlawe: auf Prunus 
spinosa in der „Fasanenschluclit" des Rittergutes Peest B-

Porina chlorotica (ACH.) Mt LL. ARG. ear. carpinea (PERS.) KEISSL. 
—  Jershoft: auf Kiefernrinde auf der Hohen Hoft.

Chaenotheca chrysocephala (TURN.) TH. FR. —  Jershoft: zahlreieh 
am FuBe einer alteu Kiefer am Wege nach Riitzenhagen und 
ehenso hinter dem Nebelhorn.

Arthonia radiata (PERS.) ACH. emend. TH. FR. —  Jershoft: auf 
Hippophae rhamnoides und Sorbus aucuparia an verschiedenen 
Stellen.

Opegrapha riridis PERS. —  Sehlawe: auf Rimle von Carpinus betulus 
im Altkrakower Walde.
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—  subsiderella NYL. —- Jcrshoft: auf dcm Holzc eincr altcn Wcide 
bci Neuenhagon am Vietzker. See.

Graphis scripta (L.) ACH. —  Scłilawe: auf Bindo von Carpinus betulus 
im Altkrakower Walde.

Lecidea fumosa (HOFFM.) [ =  L. fuscoatra (L.) ACH.]. —  Jcrshoft: 
zahlreich auf kleincn Findliugsblocken in einem Weggraben vor 
Natzmershagen.

—  parasema ACH. —  Jcrshoft: zahlreich auf der Rinde von Pappeln, 
Birken. Esehen, Weidcn, RoBkastanien, Pfaffciihiitchcn, Sand- 
dorn ubcrall in der Umgebung, auch aa eincr Kiefer ostlich der 
Glawnitz und auf Brettcrverscldagen klciner Keller liahe der 
Kiiste. Salesker Brink: zahlreich au den Asten des aus der 
groBcn Wandcrdune noch hervorragenden Wipfels eincr ver- 
schiitteten Pappel. Schlawe: an altcn Pappeln am Wege nach 
Stcinniłz; zahlreich auf Prunus spinosa, Al nas glutinosa, Carpinus 
betulus und Quercus in der „Fasanenschluoht“ , des Rittergutes 
Peest B.

Die biiufigste Art der Gattung! Auf der Rinde von Sali alba 
ftnd sich bei den Torfwiesen von Jcrshoft auch oine f. sorediala. 
gnniophila FLOERKE. —  Jcrshoft: zahlreich auf einem Findling 
am Yietzkcr Sec bci Neuenhagen.

Kiatnra uliginosa (SCHBAD.) ACH. —  Jcrshoft: zahlreich auf Sand- 
hoden im Dunenwalde hinter dem Nehelhorn, auf abgestorbenem 
Fomes an der Glawnitz und in den bewachsenen Diinen bei Finn- 
katlicn. Krolower Strand: sehr zahlreich auf sonnigem Sand- 
boden zwischen Culluna in den bewaldeten Diinen. z. T. mit 
groBen, oft stark gcknauelten Apothecien. Salesker Brink: auf 
dcm morschen Holz cincs alten Stockes.

Die Flechte ist in unserem Gehiete zweifellos nicht unwicbtig 
ais Sandhaltcr 2. Grades, auf Diinen also, die bereits durch Graser 
und entfcrnt stcliendc Baume oder niedriges Gcstrauch einiger- 
maBen festgelcgt sind. Sie bildet oft zahlreiche, weitliin auf- 
fallende schwarze Flccke auf dcm hellen Untergrunde und ist in 
ihren ersten Anfangen wobl idcntisch mit Stereonema chthono- 
blastes A. BR. apud Kl)TZ., emend. K. R. KUPPFER (1924). 
Allerdings habc ich R. uliginosa ais Erstansiedlcr auf Flugsand- 
diinen, was die Angabcn K u p p f e r s anzudeuten scheinen, 
nicht beohachtct, wohl aber C. F. E r i c h s e n  (1929, S. 103; 
1937, S. 100) in Ostschlcswig, der diese Form offenbar mit Rechl 
ais Lecidea uliginosa var. chtonoblastes (A. BR.) ERICHS. be- 
zcichnet.

—  quernea (DICKS.) FR. Salesker Brink: auf der Rinde eincr 
alten Birke.

Fedde, Repertorium, Beibeft CVI 9
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—  granulosa (EHRII.). —  Scldawc: auf altcr Daedalea ąuercitia im 
Altkrakower Walcie.

—  flexuosa E. FR. —  Jcrshoft: auf altem Fomes an einem Kicfern- 
stock an tler Glawnitz.

Psora ostreata HOFFM. —  Jershoft: am FuBc von Kiefern untl an 
alten Stocken auf cler Hohen Hoft und nach Riitzenhagen zu, 
aber viel weniger haufig ais etwa im Berglandc.

Bacidia arceutina (ACH.) ARN. var. hypochroa VAIN. —  Jcrshoft: 
auf der Riude abgestorbener Stammchen von Juniperus commu- 
nis, besonders zablreich aber am Stammgrunde von Kiefern bci 
der Hohen Hoft.

—  Nnegelii HEPP. —  Jershoft: auf Pappelrinde am Wcge nach 
Riitzenhagen. Scblawe: an alter Pappel in Pcest A am Wege 
nach Stemnitz.

— umhrina ACII. —  Jershoft: auf sonnigem Gncisfindling am Wald- 
rande vor Riitzcnhagen: an einer Steinmaucr vor derKirchc in R.; 
Findling in einem Weggraben vor Natzmershagen.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. —  Jershoft: vereinzelt an Find- 
lingsblockcn am Dorfwege in Natzmershagen.

—  ambiguum (NAEG.) ZAHLBR. —  Jershoft: nur an Findlings- 
blbokcn, so am Waldrande vor Riitzenhagen, auf der Grenze des 
staatliehen Vitter Diinenreviers, am S-Rande der Torfwiesen, am 
Dorfwege in Natzmershagen, am Yietzker See bci Ncuenhagen 
und auf einer Steinmauer vor der Kirehe in Riitzenhagen.

—  obscuratum (ACH.) MASS. —  Jcrshoft: auf kleincm Findling am 
Waldrande vor Riitzenhagen und am Wege vor Natzmershagen 
(mit SchncckcnfraB).

f. reductum (TH. FR.) EITNER. —  Jershoft: an sonnigem 
Gncisfindling am Waldrande vor Riitzenhagen.

Da Findlingsbldeke im Gebictc nur nocli vcrcinzclt anzu- 
treffen sind und die aus ilincn aufgoschichteten Bloekmauern an 
Wegen oder Grundstucksgrenzen in den Dorfern nicht eingehend 
uiitersuchl werden konnten, ist nur eine geringe Zahl der stein- 
bewohnemlen Arten der Gattungen Lecidca, Biatora und Rhizo- 
cnrpon festgestellt wordeu. Um so naclidriicklicher maclit sich 
die Gattung Cladoniu bemerkbar, wie ans dcm folgenden hervor- 
geht, obwohl bci weitem keinc Vollstandigkeit, besonders nicht 
der Formen, crreicht wurdc. Tm iibrigen ware noeh besondere 
Aufnierksamkcit den Friedhofsmanern und Grabsteincn usw. zu 
widmen.

Baeomyces rufus (11UDS.) REBENT. [ =  B. byssoides (L.) GARTN.]. 
—- jershoft: im Kiefernwalde nach Riilzenhageu zu.
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Cladonia rnngiferina (L.) WEB. —  Jershóft: sehr zahlreich iiberall in 
den lichlen Kiefernwaldcrn. Elicnso in den bewachsenen Diinen 
bei Stolpniiiiide.
f. crispata COEM. —  Jershóft: fruchtende Rasen in seltener 

Schdnheit im lichten Kiefernwalde westlich der Hohen Hóft. 
f. maior FLK. —  Jershóft: im Diincnkiefernwalde hinter dem 

Nebclhorn.
f. grandaeva FLK. —  Jershóft: im Kiefernwalde hinter dem 

Nebelhorn.
sylratięa (L.) HOFFM. —  Jershóft: zahlreich iiberall in den Wiil- 
dcrn z. B. an der Hohen Hóft, an der Glawnitz usw. Salesker 
Brink: zahlreich im Kiefernwakl am S-Rande der gro Ben 
Wandcrdiinc.
f. pygmaea SANDST. —  Jershóft: Kiefornwald óstlich der 

Glawnitz.
f. śpliagnoides FLK. Jershóft: im lichten Kiefernwalde west- 

licli der Hohen Hóft.
mitis SANDST. —  Jershóft: zahlreich vor dem Waldrande am 
Wege nach Riitzenhagen nnd im Vitter Diinenwalde. Krolower 
■Strand: zahlreich zwischen ('/diuna in den bewachsenen Diinen. 
lamus FLK. —  Jershóft: in Wahlem nach Riitzenhagen zu, im 
Yitter Diinenwalde, zahlreich uiul sehón im Kiefernwalde hinter 
dcm Nebelhorn und óstlich der Glawnitz. Krolower Strand: sehr 
zahlreich auf den loeker bewachsenen altcn Wanderdiinen. 
f. fuscescens FLK. —- Jershóft: im Waldc óstlich der Glawnitz. 

—- impexa IIARM. —  Jershóft: zahlreich iin Kiefernwalde hinter 
dem Nebelhorn (z. T. zu Cl. spumnsa neigend). óstlich der Glaw
nitz, nach Riitzenhagen und Vittc zu.
f l(ixiuscula (DEL.). —  Jershóft: zahlreich im Diinenkiefern- 

walde óstlich der Glawnitz. Krolower Strand: zahlreich 
zwischen Calluita in den bewachsenen altcn Wanderdiinen. 
Salesker Brink: sehr zahlreich im Kiefernwalde am S-Rande 
der groBen Wanderdiine.

— spumosa FLK. —  Jershóft: zahlreich an cinem FuBweg im Waldc 
hinter dcm Nebelhorn. Krolower Strand: zwischen Calluna und 
Empctriirn in den bewachsenen Diinen.

Die Bcdeulung der C/ndina-Gruppc in der Besiedlung sonni- 
gen Sandbodens gebt einigermaBen aus Fig. 4 (Taf. X I) hcrvor, 
ein Seitenstiick zu den schónen Aufnahmen in T o b l e r  & M a t -  
t i c k :  Dic Flechtcubestłiude der Heiden und Reitdiieher Nord- 
westdcutschlands. —  Bihl. Bot. Heft 117. Stuttgart 1933. Das 
Gcgenstiiek dazu, tiefe Po/ytrie/mm-Rasen im feuchtschattigen 
Moorwalde, zeige Fig. 3 (Taf. XI).
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—  Floerkeana (FR.) SOMMF. f. chloroides (FLK.) WAIN. —  Jers- 
hoft: ani Kiefcrnwalclranile bci Aalkathen. Krolower Strand: auf 
sonnigen Sandkuppen in den bewachsenen Diinen. Saleskcr Brink: 
im lichten Walde arn S-Rande der groBen Wanderdiine.

—  macilenta HOFFM. f. styracellu (ACH.) WAIN. —  Schlawc: auf 
Daedalea ąuercina im Altkrakower Walde.
digitata SCHAER. Jershóft: auf der Rinde am FuBe einer 
Birke im Vittcr Diinenwalde.
f. monstrosa (ACH.) WAIN. —  Schlawe: auf morschem Stock im 

Altkrakower Walde (zu f. glabrata neigend).
— coccifera (L.) WILLD. f. asotea ACH. —  Jerslioft: am Kiefcrn- 

waldrande liei Aalkathen. Krelower Strand: selir zahlreieh in 
den bewachsenen Diinen.
pleurota FLK. —  Jershbft: im Walde nacb Riitzcnhagcn zu. 
Krolower Strand: in den bewachsenen altcn Wanderdiinen. 
Saleskcr Brink: im lichten Kiefcrnwalde am S-Rande der groBen 
Wanderdiine.
uncialis (L.) HOFFM. —  Saleskcr Brink: zahlreieh im lichten 
Kiefcrnwalde am S-Rande der groBcn Wanderdiine. 
f. biuncialis HOFFM. —  Jershóft: im Vitter Diinenwalde und im 

lichten Kiefernwalde ostlich der Glawnitz. 
furenta (HUDS.) SCHRAD. —  Jershóft: zahlreieh im Diinen- 
kicfernwalde ostlich der Glawnitz.
f. racemosa (HOFFM.) FLK. Jershóft: in Waldern naeh

Riitzenhagcn und Vitte zu, zahlreieh und vielfach fert. 
var. palarnara (ACH.) NYL. —  Jershóft: zahlreieh vor dem Wald- 

randc am Wege naeh Riitzcnhagen. 
f. subulata FLK. —  Jerslioft: in Waldern auf der Hohen Hiift. 

naeh Riitzenhagcn und Vitle zu.
—  scabriuscula (DEL.) COEM. ( =  Cl. surrrrta FLK.) —  Jershóft: 

zahlreieh im Diinenkiefernwalde ostlich der Glawnitz. Krolower 
Strand: zahlreieh zwischcn Dicratium scoparium in den alten be- 
waehsenen Wanderdiinen.
f. tenuior SANDST. und f. subglauca SANDST. —  Jerslioft: im 

Kiefcrnwalde naeh Vitte zu.
f. sublaeris SANDST. Jerslioft: im Diinenkiefernwalde ostlich 

der Glawnitz.
rangiformis HOFFM. J sboft: schr zahlreieh auf Sandbuckeln 
am Riitzenhagcn.’ r Wege imd im Diinenkiefernwalde ostlich der 
Glawnitz.
var. pungens (ACH.) WAIN. —  Jerslioft: in lichten Kiefernwal- 

wiildern naeh Vittc zu, ostlich der Glawnitz und bei Finn- 
kathen. Krolower Strand: zahlreieh, aucli fert., in den alten 
bewachsenen Wanderdiinen.
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cenotea (ACH.) SCHAER. -— Schlawe: zahlreich auf alten Stdk- 
ken im Altkrakower Waldc.
glauca FLK. —  Jershdft: auf altem Kiefernstock hinter dem 
Nebelhorn; im Diinenkiefcrnwałde dstlich der Glawnitz; in den 
bewachsenen Diinen bei Finnkalben. Krolower Slrand: in den 
alten Wanderdiinen.
f. capreolata (FLK.) SANDST. —  Jershdft: im Vitter Diinen- 

wahle.
gracilis (L.) WILLD. —  Jershdft: zahlreich in den Waldern naeli 
Vitte zu.
var. diluta (HOFFM.) WAIN. —  Jershdft: am Kiefernwaldrande 

bei Aalkatlien, von Weidetieren haufig mit den Hufen los- 
gezupft, in verkehrter Lagę wieder festhaftend und wciter- 
wachsend oder losgerissen vom Windę weitergckollcrt. Kro- 
lower Strand: in den alten bewachsenen Wanderdiinen. 

var. chordalis (FLK.) SCHAER. —  Jershdft: in lichtem Kicfern- 
walde nach Vitte zu, dstlich der Glawnitz und bei Fiunkatlien. 
Slolpmiinde: in den bewachsenen Diinen. 

elongata (JACQU.) HOFFM. —  Jershdft: vereinzelt mit Cl. gra
cilis im Diinenkiefernwalde dstlich der Glawnitz. 
cornuta (L.) SCHAER. —  Jershdft: zwisclien Moosen im lichten 
Diincnkiefernwalde nach Vitte zu; zahlreich in den Kiefernwal- 
dern liinter dem Nebelhorn und dstlich der Glawnitz, am Wahl- 
rande bei Aalkatlien (auch mit Diplodina Sandstedei) und in den 
bewachsenen Diinen bei Finnkathen.
degenerans (FLK.) SPRENG. —  Jershdft: zahlreich unter jungen 
Kiefern dstlich der Glawnitz.
f. euphorea (ACH.) FLK. —  Jerstidft: auf Sandhiigelń unter juu- 

gen Kiefern auf der Hohcn Hoft. 
f. cladomorpha(ACH.) WAIN. —  Jershdft: im Kiefernwalde 

hiiiler dem Nebelhorn.
1. dilacerata SCHAER. —  Jershdft: im Kiefernwalde nach Kiitzen- 

liagcn zu und am Waklrande lici Aalkatlien. 
f. phyllophora (EHRH.) FW. ■— Jershdft: zahlreich im Diiuen- 

kiefernwalde hinter dem Nebelhorn, am Waldrande bei Aal- 
kalhen und im Kiefernwalde nach Rutzenhagen zu. 

rerłicillata HOFFM. var. eroluta TII. FR. —  Krolower Strand: 
zahlreich in den alten bewachsenen Wanderdiinen. 
chlorophaea (FLK.) ZOPF. —- Jershdft: zahlreich vor dem Wald
rande am Wege nach Rutzenhagen und im Diinenkicfernwalde 
dstlich der Glawnitz.
f. costata FLK. —  Schlawe: an altcr Linde im Parkę des Ritter- 

gutes Peest R.
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—  maior (HAG.) SANDST. —■ Krolower Strand: Ln den alten be- 
waclisenen Wanderdunen.

—  coniutorudiata (COEM.) Z(JPF. —  Jershoft: ani Waldrande bci 
Aalkatlien und im Diiiienkiefernwalde bstlicb der Glawnitz.
f. furcellata (HOFFM.) WA1N. —  Jershoft: zablreich untcr jiiiigcn 

Kiefern und vor dem Waldrande nacli Riitzenbagen zu. Kro- 
lower Strand: 111 den alten bewaehsenen Wanderdunen. 

ochrochlora FLK. —  Sclilawc: auf alten Stockcn im Altkrakower 
Walde (mit Diplodiiui Sandstedei).
nemoxyna (ACH.) NYL. - Jershoft: zablreich und fcrt. auf Sand- 
buckeln unter jungen Kiefern aii der Hohen Hoft.

—  pityrea FLK. —  Jershoft: selir zahlrcich, auf Sandbuckeln unter 
jungen Kiefern an der Hohen Hdft, ani Waldrande bei Aalkatlien 
(oft von Weidctieren mit den Hufcn herausgczupft, in verkehrtcr 
Lagę festgelretcn und wieder weitergewachsen). Krolower Strand: 
zahlrcich in den alten bewaehsenen Wanderdunen. (jbcrall reich 
fruchtend!
f. crassiuscula (COEM.) WA1N. —  Jershoft: ani Waldrande bei 

Aalkatlien.
—  foliucea (HTJDS.) SCHAER. var. ulcicoruis (LIGHT.) SCHAER.—  

Jershoft: im Vilter Diiiienwalde und zahlrcich im Dunenkiefern- 
walde bstlich der Glawnitz. Stolpmiindc: zahlrcich in den Diinen- 
wahleru heim Forsthaus.

Stereocuulon tomeiitosum FR. - Stnlpmiinde: in den loeker bcwaeh- 
senen Diiiien.
paschule (L.) HOFFM. -— Jershoft: an sandigem Wegrande im 
Dunenkieferiiwalde bstlich der Glawnitz. Salesker Rrink: auBer- 
ordentlich zablreich im lichlen Kicfernwalde am S-Rande der 
groBen Wandcrdunc.

Thelocarpon Luureri (FW.) NYL. Sclilawc: zablreich auf Porphyr- 
fiudlingen auf der Schafwcide von Pcest B. 

lliutorella simplcx (HAV.) ( =  Sarcngyne simplex (DAV.) NYL.]. — 
Jershoft: an Findlingsblbckcn ani Dorfwcgc in Natzmersliagen. 

Acnrosporu fuscata (NYL.) ARN. -— Jershoft: auf Findlingsblbckcn 
vor dem Waldrande vor Riitzcnhagen, auf der Grenze des Staat- 
lichen Vitter Diiuenrcviers, ani S-Rande der Torfwiesen und ani 
Dorfwege in Natzinershagen.
reronensis MASS. Jershoft: an sonnigem Gneisfindling ani 
Waldrande vor Riilzcnhagcn und ani Wege vor Natzinershagen; 
auf einem Findliug am Vietzker See bci Neuenhagen.

Lept opium siinuitum (IHJDS.).—  Jershoft: Węgrami im Walde bstlich 
der Glawnitz.

Feltigera liorizoiitalis (L.) BAUMG. —  Jershoft: am Waldrande vor 
Riitzenhagen.
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— spuria (ACH.) DC. —  Jcrshoft: am Waldrande vor Riitzenhagen; 
in lichtein Diinenwalde bstlich der Glawnitz. Krolowcr Straud: 
zahlreich iii den alten bewaehsenen Wanderdiinen.
f. erumpens (TAYL.) WAIN. —  Jcrshoft: in Ausstichen vor dem 

Waldrande vor Riitzenhagen; auf niedrigen Sandbuekeln 
unter jungen Kiefern iistlieh der Glawnitz.

—  canina (L.) WILLD. — Jerslioft: iiberall auf moosbedccktem 
Kiefernwaldboden selir haufig and in groBen Lagern, z. B. auf 
der Hohcn Hoft, naeb Riitze.nbagen und Yitte zu. im locker be- 
wachsenen Diinengclande vor dem Nebelliorn, dstlieb der Glaw
nitz, bei Finnkathen. Vielzkcr Strand: in dem diiimbegrasten 
alten Diinengelande ani N-Ufer des Vielzker Sees. Krolower 
Strand: Wcggrabenrand unweit des Vietzkcr Sees; in den be- 
wachsenen alten Wanderdiinen. Salcsker Briuk: auf cinem Wald- 
wege ain S-Rande der groBen Wanderdiine.

-— rufescens (WEIS.) HIJMB. —  Jerslioft: zablreicb an einem FuB- 
wege im Diinenkiefernwalde ostlich der Glawnitz.

—  malacea (ACH.) FUNK. —  Jcrshoft: zwischen Carex vor dem 
Waldrande vor Riitzenhagen; zahlreich im Kiefernwahle hinter 
dem Nebelliorn; in den bewaehsenen Diincn bei Finnkathen. 
Schlawe: sonniger Wegraud lici Koccejendorf.

—- polydactyla (NECK.) HOFFM. —  Jcrshoft: zwischen Mooscn und 
Grasern auf der Hohen Hóft; zahlreich am Rande von FuBsteigen 
im Diinenkiefernwalde iistlieh der Glawnitz. Krolower Strand: 
in den bewaehsenen alten Wanderdiinen. Salesker Brink: im 
lichten Kiefernwahle am S-Rande der groBen Wanderdiine.

Pertusuria amarti (ACH.) NYL. —  Jcrshoft: an einer Linde am Wcge 
nach dem Straudc. Schlawe: an Linden am N-Ausgange der Stadt; 
an A cer platanoides am Wege nach Koccejendorf und auf der 
Rinde eines buchenen Pfahles einer Einfriedigung am Wegrande; 
an alter Kiefer und zahlreich an verschiedenen Lauhbaumen im 
Parkę des Rittergutes Peest B; an Carpinus betulus im Altkrako- 
wer Walde.

—  pertusa (L.) TUCK. ( =  P. communis DC.). —  Schlawe: an Acer 
platanoides am Wege nach Koceejendorf; an Betula und beson- 
ders Fugus, Tilia, aueli an Carpinus im Parkę des Rittergutes 
Peest B (z. T. == var riarum ERICHS.).

—  Wulfenii DC. —  Schlawe: zahlreich an Fagus im Altkrakower 
Walde.

—  diseoidea (PERS.) MALME. -- Jcrshoft: an einer alten Esclie bei 
Wunders Garlen; zahlreich an alten Wciilcn und alter Pappel bei 
Neuenliagen am Vietzkcr Sec; an einer Zilterpappel bei den 
Torfwiesen.
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—  Henrici (HARM.) ERICHS. —  Jershdft: an alter Zitterpappel 
be i ni Gut Ncueuhagen, zusammcii mit /*. discoidea.
var. granosa ERICHS. —  Jershoft: ani Fu Be einer alten Esche auf 

der Kiiste bei Wunders Garten (s. Taf. XII, Fig. 5) und an altei 
Weide bei Neuenhagen ani Victzker Sec. 

var. sepincola ERICHS. —  Jershdft: zaiilrcich auf Kiefernborke 
bei Aalkathen.

—  muculata ERICHS. —  Salcsker Strand: ain FuBe einer alten 
Schwarzerle beitn Forsthaus.

Lecanora polytropa (EHRH.) RAI3I1. — Jershdft: auf Finillingen vor 
dein Waldrande vor Riitzenłiagcn und auf der Grenze des Staat- 
lichen Vittcr Diinenrcviers.
vuria (EHRH.) ACH. —  Jershdft: zahlreieh auf Kiefernrinde, so 
ostlicli der Glawnitz. Schlawe: an alter Birke am Waldrande und 
auf der Rindc von Fielitenslangen einer Einfriedigung bei ICocee- 
jendorf.

—  pityrca ERICHS. —  Sehlackow: an alter Birke im Seblackower 
Moor.

—- efjusa (PERS.) ACH. —  Jershdft: auf dem Holze alter Weiden 
bei Neuenhagen am Vietzker See.

—  expallens ACH. —  Jershdft: auf Holzplanken eines Kellers nalie 
der Kiiste; zahlreieh, aber stcril auf Kiefernrinde naeli der Glaw- 
nitz zu; zahlreieh auf Kiefernrinde auf der Hohen Hoft; an inor- 
sehem Kiefernstock und i ineni Pfalil im Wakle naeli ViUc zu 
(—  f. expansa ERICHS.), sowie zahlreieh auf abgestorbencn 
Stainmehen von Rhamnus frangula. Krolower Strand: an Birken 
am Wege naeh Salcsker Brink, steril.

— symmicta ACH. —  Jershdft: zahlreieh und selidn fert. auf Holz- 
planken eines Kellers an der Kiiste; auf Kiefernrinde ostlieh der 
Glawnilz. Salesker Brink: vereinzelt auf einem Wipfelzweig 
einer fast ganz hegrahenen Pappel auf der grofieu Wanderdiine. 
symmicteru NYL. -— Jershdft: auf dem Holze eines Gcliinder- 
pfahles der Strandtreppe: auf Flolzplanken eines Kellers nalie der 
Kiiste; auf dem Holze eines Pfahles im Walde naeh Vitte zu; auf 
ahgestorbenen Stammclien von Rhamnus frangula im Kiefcrn- 
walde auf Vitter Gehiet; an alten Kiefcrn ostlicli der Glawnilz. 
Krolower Strand: zahlreieh a:i Betulu pubescens am Wege naeh 
Salesker Brink. Salesker Brink: auf diinnen Stainmehen von 
Ledum palustre ani S-Rande der groBen Wanderdiiue.

— sambuci PERS. •— Jershoft: auf Sambucus nigru auf der Hohen 
Hoft; zahlreieh an jungen und alten Eschen nalie der Strandtreppe; 
auf Alnus glut i nosa, Salix caprea und duphnoides am Kiisten- 
liange lieini Badestrande; an Sulix daphn. und Alnus glut. an der
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Glawnitz; an altcn Weiden hei Neuenhagen ani Yietzker See; au 
Pappeln ani Wege naeh Rutzenhagen.

Zahlreieh und anscheinend oft nur mit achtsporigcn 
Schliiuehen!
utrą (HUDS.) ACH. —  Jershdft: ziemlich zahlreieh an Zitter- 
pappeln vor dcin Waldrande vor Rutzenhagen; an einem Find- 
lingsbloek ani Dorfwege in Natzmershagen und am Yietzker See 
liei Neuenhagen (zahlreieh).
sordida ACH. —  Jershdft: auf Findlingsblocken, oft zahlreieh, 
auf tler Grenze des Staatliehen Vitter Diinenreviers, am S-Rande 
der Torf wiosen, in einem Weggiaben vor und am Dorfwege in 
Natzmershagen; Steiuniauer vor der Kirclie in Rutzenhagen. 
crenulaiu (DICKS.) HOOK. —  Jershdft: an der Ziegelmauer des 
Ret tungsbootshauses (N-Seite).
dispersa (PERS.) ROHL. —  Jershdft: zahlreieh auf niedrigem 
Granitstein an einem Wieseurandc beim Rahenherge vor Natz
mershagen; auf Mauermdrtel ani FnBe der Kirehe in Riitzen- 
liagen und einigen Marmorgrabkreuzen aus dem Jahre 1906. 
Ilageni ACH. ■—  Jershdft: auf einem kleinen Stein am Wege vor 
Natzmershagen.
var. umbrina (MASS.). —  Jershdft: auf dem Holze von abgestor- 

hener Salix caprea am FuBe der Steilkiiste: auf Kiefernrindc 
ostlieh der Glawnitz; auf Findlingen vor dem Waldrande 
vor Rutzenhagen.

piniperda KOERB. —  Jershdft: an Kiefern ostlieh der Glawnitz. 
galuctina ACH. —  Jershdft: zahlreieh auf Mortel an der Kirehe 
von Rutzenhagen; an der Ziegelmauer des Rettungsbootshauses. 
carpineu (L.) WAIN. [ =  tmgulosa (SCIłREB.) ACH.]. —  Jershdft: 
ungemein zahlreieh iiberall in der Umgehung, so an Eselien an 
der Straiultreppe, Holzplanken eines kleinen Kellers, gestiirzter 
Birke im Vitter Diinenwalde, aller Kiefer und Sanddorn ostlieh 
der Glawnitz, alten Weiden hei Neuenhagen am Vietzker See. 
Salesker Briuk: schr zahlreieh an den Wipfelasten einer begrabe- 
nen Zitterpapped auf der groBen Wanderdiine und an Moor- 
birken im Walde. Sehlawe: an alten Weiden am Wege naeh 
Koecejendorf; an Prunus spinosa, Curpinus betulus unii Quercus 
in der „Fasanensclilueht“  des Rittergutes Peest B: an alten Pap
peln in Peest A am Wege naeh Stemnitz.
pallida (SCHREB.) RABIE —  Krolower Strarul: an Birken in den 
hewaehsenen alten Wandcrdiinen. Sehlawe: an Fagus im Alt- 
krakower Walde; an Carpinus betulus in der „Fasanensehluelit"4 
des Rittergutes Peest B.
intumescens (REBENT.) RABH. —  Sehlawe: mit Pertusuria Wul- 
feni an alter Buehe im Altkrakower Walde.
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cumpestris (SCHAER.) HUE. -— Jershoft: auf einem Findling am 
Vietzker Sec bei Neuenhagen; an einer Bloekmauer am Dorfwege. 
in Natzmershagen.
chlaronu (ACH.) NYL. —  Jershoft: auf der Rinde von Rhamnus 
frangula im Kiefcruwalde auf Vitter Gebict; auf dem Holze eines 
Geliinderpfaliles der Strandtreppe (aber kaum typisch naeh 
M a g n u s s o n ) .
chlurotera NYL. —  Scblawc: an alter Kopfweide und alter Kopf- 
pappel an der Motz beim Rittergut Pcesl B (nach M a g n u s s o n  
niclit ganz sieher, ob hierher gehiirig).
crassula H. MAGN. —  Jershoft: auf Rinde von Alnus glutinosa 
siidlich der Windmiihlc. Vitte: auf der Rinde einer gestiirzten 
Birke hinter den Stranddiinen.
pinaslri (SCHAER.) H. MAGN. —  Jershoft: auf der Rinde alter 
Kiefern ostlieh der Glawnitz.
rugosella ZAHLBR. —  Jersłmft: auf der Rinde von Pappeln vor 
der Glawnitz und am Wege nach Riitzenhagen. 
subrugosa NYL. —  Jershiift: auf Pappelrinde am Wege naeh 
Riitzenhagen. Sehlawe; an alten Kopfweiden an der Motz in 
Pecst B.
distuns ACH. —  Salesker Brink: auf der Rinde der Wipfelaste 
einer versehiitteten Zitterpappel auf der groBen Wanderdiine.

Dic subfusca-Gruppe. wozu die letzlen ueun Arten gehoren, 
ist in neuercr Zcit dankenswerterweise dureh A. H. M a g n u s 
s o n  (1932) niiher untersuclit worden, und zwar vorwiegend an 
schwedisclicin Materiał. Das deutsehe und iiberhaupt mittel- 
europaisehe einzuordncn, bietet Schwierigkeiten, so daB sehr zu 
wiinschcn ware, daB sieli jemand dieser umfangreichen und lang- 
wierigen Arbeit unlerzbge. Besonders wiehtig erseheiut es zu 
priifen, ob die Untersehiede in der Besehaffenheit des oberen 
Teiles des Hymcniums (±  rotbraun, i  gefiirbt oder meist blaB, 
mit unzahligen, winzigen Kornern oder ohne diese oder mit grob- 
kornigem Epithecium), die Dieke der Apotheeieurinde und der 
Gebalt des Markcs an kleineu Kristallen oder groBen Kristall- 
kliunpen iiberall durchgeliende und konstantę Merkmale sind und 
sieli nieht etwa dureh Alter oder Standort oder beides veriindern. 
Beobaelitungen an Rhizocarpon jedenfalls lasscn starkę Yerande- 
rungen ileś Epiłliceiums im Alter erkennen. Ahnliehes ergibt 
sieli aueh, um noch ein Beispiel zu bringen, in der Besehaffenheit 
des Hypotheciums mancher T^ecidea-Arten, wo es, anfangs und 
lange farblos, irn Alter dutikler wird, so bei L. piana LAHM 
violett- oder rbtlichbraunlich, noeh haufiger unii starker so bei 
L. lupicida ACH., und aucli L. sudetica KOERB. ist nur eine Allers- 
form mit dunkelbraun gewordenem Hypotheeium und mit allen
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mdgliehen Ubergangen zum nocli unverfarbten der Normalforni 
L. puntherina TH. FR. Es ersclieint liotig, aueli bei den Flecliten 
zu versuehen, wie ehedem bei den Phanerogamen, O r g a n  i s a -  
t i o n s m e r k m a l e  uiul A n p a s s u n g s m e r k m a 1 e unter- 
seheiden zu lernen, wozu hier bei der Schwierigkeit des Gegen- 
standes uoeb die A l t e r s m e r k m a l e  kamen.

Aspicdia cinerea (L.) KOERB.) | =  Lecanora cinerea (L.) ROHL.]. —  
Jersbdft: auf Findlingsbloeken an der Grenze des Staatlicbcn 
Vitter Diinenreviers und am S-Rande der Torfwiesen (haudgroBe 
Lager); Bloekmauer ain Dorfwege in Natzmersliagen: zablreieb 
auf einer Mauer vor der Kirelie in Riitzenhagen.

Plucodium saxicola (POLL.) FREGE. [— Lecanora muralis (SCHREB.) 
RAB1I.]. —  Jershoft: zablreieb auf Findlingcn an der Grenze des 
Staatlichen Yitter Diineureyiers, ani S-Raude der Torfwiesen, am 
Wege vor und am Dorfwege in Natzmersliagen; Steinmauer vor 
der Kirche in Riitzenhagen; Findliug am Vietzker See bei Neuen- 
liagen (sehr zablreieb).

Lecunia eyrtella (ACH.) TH. FR. —  Jersbdft: auf Riiitle von Sainbucus 
nigru auf den Wcidediinen bei Wunders Garten.

Phlyctis argena (ACH.) FW. —  Jersbdft: auf Kiefernborke bei der 
Holien Hoft; an Alnus glutinosa nach Yitte zu; groBe Lager am 
FuBe einer Zitterpappel am Waldrande vor Aalkatlien. Salesker 
Brink: an Betula pubescens beirn Forsthaus Sandrehn.

Cumlelariella ritełlina (EHRH.) Mt)LL.-ARG. —- Jershoft: auf einem 
Ziegeldache; sehr zablreieb auf Findlingen z. B. vor dem Wald
rande vor Riitzenhagen, an der Grenze des Staatlichen \itter 
Diinenreyiers, ani S-Rande der Torfwiesen, am Wege vor und am 
Dorfwege in Natzmersliagen, am Vietzker See bei Neuenhagen; 
an einer Steinmauer vor der Kirelie in Riitzenhagen, sowie auf 
eisernen Grabkreuzen.

Purmeliopsis ambigua (WULF.) NYL. —  Jershoft: am Grunde einer 
Kiefer auf der Holien Hoft. Krolower Strand: an Birken am 
Wege naeb Salesker Brink. Schlawe: sehr zablreieb am FuBe aller 
Kiefern im Altkrakower Walde.

Purmelia physodes (L.) ACH. —  Jersbdft: iiherall (ais f. labrosa ACH. 
und f. platyphylla ACH.) an Baumeii aller Art, auf Holz, Daehern, 
Findlingsbldekenl iiber abgestorbenen Pflanzen auf dem Wald- 
boden; e. apotli. an einer Birke ostlich der Glawnitz! Ebenso bei 
Krolower Strand (aueli iiber abgestorbenen Grasbiiseheln; c. apotb. 
an einer Birke naeb Salesker Brink zu), Salesker Brink und der 
groBen Wanderdiine, sowie bei Koeeejendorf b. Schlawe und im 
Altkrakower Walde.
f. littutoidos MERESCJIK. —  Jershoft: yereinzelte kleine Lager 

auf Erernia prunastri an Hippophae im Walde naeh der



140 Alwin Schade

Glawnitz zu. Krolower Strand: mit Cetraria glauca iiber
Moosen im Diinenwalde.
Auch hier die h a u f i g s t e  A r t  der ganzen Gattung! DaB 

sie auch anf sekundarer Unterlage weitergedeiht, zeigte ein 
groBes Lager (11 cm : 9 cm) im Waide hinter dcm Nebelhorn bei 
Jersbiift, das von eincr Kiefer herabgefallen war, sich dem Boden 
ganz angesebmiegt hatte und sicher auch dort erst zu dieser 
GróBc herangewaebsen war. Atich auf alter Ramalina populina 
auf Vittcr Gebiet und naeh der Glawnitz zu angesiedelt!

-— tubulosu (SCHAER.) BITT. —  Jershoft: zablreich an Kiefern 
hinter dcm Ncbelliorn (aucli in der f. farinosa HILLM.), an der 
Glawnitz und an Zittcrpappeln am Waldrande vor Rutzenhagen. 
Krolower Strand: schr sebdn und zahlreieli an Kiefern iu den 
bcwaclisenen altcn Wandcrdiinen und an Birken am Wege nach 
Salcskcr Brink. Schlawc: an cinem Fcldzaun bei Koccejendorf.

—  furjuracea (L.) ACH. —  Jershoft: selir zablreich, bes. in der 
f. scobicinu ACH., au Kiefern, Birken usw. hinter dem Nebelhorn, 
dstlieh der Glawnitz, nach Rutzenhagen und Vitte zu, hier auch 
auf einem Findling. Krolower Strand: an abgestorbenen Stamm- 
chen vou Salix auritu in den bcwaclisenen Diinen. Schlawe: an 
eincr fichtenen Umzauuiing bei Koccejendorf.

—  cerateu (ACH.) ZOPF. —  Jcrslioft: zablreich an altcn Kiefern 
bstlieh der Glawnitz.

—  eunspersa (EHRI1.) ACH. —  Jershoft: auf Fimllingcn vor dem 
Waldrande vor Rutzenhagen: zahlreieli an eincr Bloekmauer am 
Dorfwege in Natzmcrshagen.

—  saxatilis (L.) FR. —  Jershoft: cinigc kleine Lager auf cinem Find
ling am S-Rande der Torfwiesen.

—  sulcutu TAYL. —- Jershoft: an RoBkastanien am Dorfwege; sehr 
zahlreieli in umlicgenden Wiildern an Kiefern, Pappeln, Birken, 
Esclien usw.; an altcn Weidcn und auf einem Findling bei Neuen- 
hagen am Vietzker See; mit P. saxatilis auf einem Findling am 
S-Rande der Torfwiesen; auf BIdcken am Dorfwege in Natzmers- 
hagen. Krolower Strand: an Kiefern in den bewachsenen alten 
Wanderdiinen und schr zahlreieli ąn Birken am Wege nach 
Salcskcr Brink. Salesker Brink: an Betula pubescens beim Forst- 
liaus Sandrehn. Sehlawc: an Liiulen am N-Ausgange der Stadt; 
an alten Weiden am Wege naeh Koccejendorf.

P. sulcata scheint hier die P- saxatilis an den Bauinstammen 
vollstiindig zu vertreten! Tn einem Falle hatte sie sich auch auf 
alten Lagern von Ramulina populina (an gestiirzter Birke auf 
Vittcr Gebiet) angesiedelt.

—  ucetabulum (NECK.) DUB. —  Jershoft: an Zitterpappeln am 
Waldrande vor Rutzenhagen. Yietzker Strand: an alten Weiden.
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Schlawe: an alten Fappeln in Peest A arn Wcge nach Stemnitz; 
an alter Eiclie (f. pruinosa B. DE LESD.) un<l Linde (f. rubescens 
B. DE LESD.) im Parkę des Rittcrgutcs Peest B. 
glomcllifera NYL. —  Jershoft: einige groBere Lager auf einem 
Findling im Yitter Diineiiwalde; auf einem Findling am S-Rande 
der Torfwiesen (e. apoth.) und in einem Weggrahen vor Natzmors- 
hagen; zaldreieh an Blocken am Dorfwege in Natzmersliagen; ein 
groBes Lager auf einem Findling am Yietzker See bei Neuen- 
łiagen.
olwacea (L.) NYL. —  Krolowcr Strand: zicmlicli zahlrcieh an 
Birken am Wege naeh Salesker Brink c. apoth. Schlawe: an einer 
Birkc am Wege nach Koccejendorf.
subaurifera NYL. —  Jershoft: zahlreirh an Kiefern auf der 
Hohen Ildft und im Vitter Diinenwalde; an Zitterpappeln und 
Birken am Waldrande vor Riitzenhagen; an yerdorrten Erlen- 
stammchen und zahlrcieh an Waehholdcr bei Aalkathen. Krolo
wcr Strand: an Kiefern und abgestorbener Snlix reppns in den 
bewaehsenen alten Wanderdunen. Salesker Brink: an Betula 
pubescens. Au Birken bei Riigenwaldormiinde. 
fuliginosa (FR.) NYL. —  Schlawe: auf der Rinde eines Koppel- 
pfahles bei Koccejendorf.
laeterirens FW. —  Krolowcr Strand: an Kiefern in den alten be- 
wachsenen Wanderdunen. Schlawe: auf der Rinde eines Zaun- 
pfables bei Koccejendorf.
aspidola (ACH.) ROEIIL. —  Jershoft: auf gestiirzter Birke im 
Vitter Diinenwalde; an Zitterpappeln am Waldrande vor Riitzen
hagen; zahlreiehe kleine Lager an Esehen an der StraBc zwischen 
Aalkathen und Neuenhagcu. Krolowcr Strand: an ahgestorbenen 
Asten von Salix auritu in den bewaehsenen alten Wanderdunen. 
Schlawe: an Primus spinnsa in der „Fasanensehlucht“  des Ritter- 
gutes Peest B.

Der Beleg von Krolower Strand zeigte beim Sammeln beson- 
ders eindringlieh die Abhangigkeit der helleren oder dunklen 
Farbung vieler Fleehten von der Lichtlage: naeh oben seliaucnde 
stark belichtete Lagerteile und Apotheeien ganz dunkclbraun, auf 
der Unterscite der Astchen dagegen fast rein griin! DaB die 
letzte iiberhaupt Fleehtenbewnchs triigt, ist wohl die Folgę der 
starken Riickstrahlung des Lichtes durch den hellen Diinensand. 
ex:asperatula NYL. —  Jershoft: zahlrcieh an RoBkastanien am 
Dorfwege, an Esehen am Wege zum Badestrande, Zitterpappeln 
am Waldrande vor Riitzenhagen, Weiden und Pappeln nach den 
Torfwiesen zu; an Weiden und auf Findlingen bei Neuenhagen 
am Vietzker See; an Findlingsblocken am Dorfwege in Natzmers- 
hagen. Krolower Strand: an einer Kiefer in den bewaehsenen
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Diinen. Sehlawe: an Limlen am N-Ausgangc ans der Stadt; 
auBerst zalilreieh an alten Weidcn am Wege nach Koccejendorf.

Cctraria chlorophylla (HUMB.) SCHAER. —  Jershoft: zahlreieh an 
einer Birke am Waldrande vor Riitzenliagen, sowie im Walde óst- 
lieh der Glawnitz. Stolpmiindc: an allcn Kiefcrn.

— saepincola (EHRH.) KOERB. —  Salesker Brink: an den Wipfel- 
asten einer verschiitteten Zitterpappcl auf der groBen Wander- 
diine.

—  pinastri (SCOP.) ACH. —  Sehlawe: auf berindeten Fichtenstan- 
gen eines Koppelzaunes bei Koccejendorf.

—  glauca (L.) ACH. —  Jerslidft: an Kiefern im Walde nacb Riitzen- 
hagen zu und an der Glawnitz. Krolower Strand: zwisehen und 
iiber Moosen unter Culluna und Empetrurn auf der N-Seite einer 
Sandkuppe in den bewaehsenen alten Wanderdiinen (f. ulophylla 
KOERB. und coralloidea KOERB.).

—  islandica (L.) ACH.
Der cinzigc sz. ais f. subtubulosa gcsammelte Beleg erwies 

sieli spater ais zu folgender Art gehorig. Sonst liegen hier keine 
weiteren Beobaehlungeu vor, so dafi iiber das Auftreten beider 
im Gebiete leider nichts ausgesagt werdeu kann.

—  tenuifoliu (RETZ.) HOWE jr. [ =  C. crispa (ACH.) NYL.]. —  
Krolower Strand: an einer Stelle im Diinenwalde zablreich 
zwiseben Calluna, +  bescbatlet. Wahrsclieinlieh haufiger, aber 
nicht geniigend beachtet.

Die Art ist nach li  i 11 m a n n (1936, S. 301) bisber in 
Dcutscbland bekannt aus Ost- und WestpreuBen, Schleswig-Hol- 
stein, Riigen, Hannover, Brandenburg, Saebsen (s. S e b a d e .  
S t o l l e ,  R i e h m e r :  Lich. Sax. Exs. Nr. 415 ais C. islandica 
f. subtubulosa), Thiiringen (vgl. L e t t a u  1913 S. 219 u. 1919 
S. 155, der sie ebenfalls ais eigene Art betrachtet), Baden, Tirol, 
ferner in ElsaB-Lotbringen und der Scliweiz gefunden, ist aber 
sieher weiter verbreitct, nur uocb nicht iiberall von C. islandica 
untersebieden worden. łeb besitze weiter einen Beleg aus Nord- 
ost-Polen, Pohulanka, nordlieh von Wilno, in liehten sandigen 
Kiefcrnwaldern (1932 K r a w i e c ) !  Anderc polnische Standorte 
sind naeh K r aw i e e (1938 S. 77) Zambrów und Krajewo, sowie 
Sycyn, pow. Szamotuły (s. K r a w i e c :  Lich. Posn. Nr. 90). In 
Bóhmen kornrnt die Art vor „bei Srbsko ( P o d p e r a ) "  
nacb S e r v i t  (1929 S. 43). In der Arktis (nacb L y n g e  1938 
S. 90) ±  zalilreieh auf Nowaja Semlja und Island, in Ost- und 
West-Grónland und im arktisehen Kanada festgestellt, aber weni- 
ger gemein ais die sohmallappigen Formen der C. islandica.

Von diesen ist sie aiiBerlicb nicht immer leicht zu unter- 
seheiden, elier noeli dureh das Felilen des bitteren Geschmaekes
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und damit der Fumarprotocctrarsaurc, naeh Ly u g e  (1938 S. 89) 
aber am siehersten dureh ilire negative Rcaktion auf Parapheny- 
lendiamin. Bei C. islandica dagegen farben sich infolge der 
Gegenwart der Fumarprotoeetrarsaure Mark und Pseudoeyphellen 
voriibergehend gelb, dann o r a n g e b i s  rot .  Er fand diese 
Rcaktion immcr klar und ohne Obergange. Nim bat aber A s a -  
h i n a (1934) beobachtet, daB sich Pflanzen beider Arten vcr- 
schieden verbielten, je nachdcm, ob sie aus Europa oder Japan 
stammten. J a p a n i s e h e  Belcge beider Arten zeigen u m g e - 
k e h r t r ,  R e a k t i o n e n ,  also C. islatidica:Vh- —,dagegen C. tenui- 
folia: Pb + ,  was aueh H i l l m a n n  (1936 S. 304) bestatigt. Um 
dic Angclegenheit zu klaren, ist es notig, zunachst alle europai- 
sclien Belcge beider Arten sorgfaltig zu untersuehen, aueb auf 
Obergange zu achten, da H i l l m a n n  bei C.. tenuijoha aus 
Europa P h —  oder nur scbwacli orange gefunden hal, und ebenso 
alles niehteuropaische Materiał. Die Art sollte dcshalb rcclil 
fleiBig gcs3mmelt werden.
aculeata (SCHREB.) T li. FR. —  Jersbbft: zablrcicb im liebten 
Diinenkieferiiwalde nacli Vitte zu, \or dem Waldrande vor 
Rutzenhagen und ostlich der Glawnitz. Vietzker Strand: in dem 
grashewaehsenen alten Diinongolandc am N-Ufcr des Yietzkrr 
Sees. Krolower Strand: zahlreicb und fruehtcnd in den bewach- 
senen alten Wanrlerdiinen.

—  stuppea FW. —  Salesker Brink: sehr zablreieli im liehten Kicfern- 
wald am S-Rande der groBen Wanderdune.

Ererniu prunastri (L.) AGH. —  Jersbbft: zahlreicb au Kiefern nach 
Riitzenliagen zu, auf gestiirzter Birke im Vitter Diinenwalde, ganz 
besonders auf lebendem unii totem Gestrauch im Walde hinter 
dem Nebelhorn nacli der Glawnitzmiindung zu, aucłi ostlich von 
dieser. Vietzker Strand: auf Sandboden im grasbewaehsene.n 
alten Diinengelande am N-Ufer des Victzker Sees. Krolower 
Strand: an Birken und am Boilcn iiber abgestorhenen Gras- 
biiseheln in den hewaehsenen Dunen am Wege naeh dcm Ostsee- 
strande. Salesker Brink: an alter Birke. Sehlawe: an alten 
Weiden am Wege naeh Koeeejcndorf und berindeten Fichten- 
stangen einer Viehkoppel am Waldrande.

In einem Falle (an Hippophae im Walde vor ller Glawnitz 
bei Jersbbft) batten sieli auf der Eiwrnia kleine Lager von Par- 
mplia physodes f. rittatoides entwickelt. Ygl. aueb Taf. XII, Fig. 6.

Alectoria jubata (L.) NYL. —  An alten Kiefern bei Stolpmiinde.
—  implexa (HOFFM.) NYL. Krolower Strand: an Birken am 

Wege nach Salesker Brink (f. sorediifera).
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Ramalina fraxinea (L.) ACH. —  Jcrshiift: in dichtcm Beliange und 
uppigster Enlwieklung bes. an eincr abgestorbenen Eiche in Wun- 
ders Garten; zahlrcich an Eschen beim Badestrande, ebenso an 
Zitterpappeln am Waldrande vor Riitzenhagen, an gestiirzter 
Birke im Vitter Diincnwalde und alten Weiden bei Neuenhagen 
am Victzker See. Scblawe: an alten Weiden am Wege naeh 
Koecejendorf; an alter Eiehe im Parkę des Rittergutes Peest B; 
an Ahorn am Kirchhof in Marsów.
populina (EHRII.) WAIN. —  Jershoft: ungemein zablreicb an 
Pappeln (s. Taf. XH, Fig. 6), Kiefern usw., aber aueli niedrige- 
rem, z. T. abgcstorbenein Gestrauch im Walde hinter dem Nebel- 
liorn naeh der Glawnitzmiindnng (z. T. von Parmelia physodes bc- 
waehsen) und Aalkatben zu, aueli ostlieh der Glawnitz; ebenso 
an Zitterpappeln am Waldrande naeh Riitzenhagen zu; auf ge- 
stiirzter Birke im Vitter Diinenwalde (wird aueh hier selbst sehon 
wieder durch Parmelia physodes und sidcata besiedelt). Vietz- 
ker Strand: an alten Weiden. Saleskcr Brink: an alter Birke. 
Schlawe: an StraBenbaumen (Ahorn) in Altkrakow; an alten 
Eselien, Eicben u. a. im Park des Rittergutes Peest B, ebenso in 
Peest A.

—  farinacea (L.) FR. —  Jershoft: zahlreich an ahgestorbener Eicbe 
in Wunders Garten, alten Pappeln binter dem Nebelliorn nacli 
Aalkathen zu, Zitterpappeln am Waldrande vor Riitzenbagen, 
gestiirzter Birke im Vitter Diinenwalde und alten Weiden bei 
Neuenhagen am Yietzker Sec. Krolowcr Strand: an Birken in 
den alten bewaehsenen Wanderdiincn. Salesker Brink: an Alnus 
glutinosa. Schlawe: an Acer platanoides und alten Weiden am 
Wege naeh Koecejendorf; an Eiehen im Parkę des Rittergutes 
Peest B.

Die iippige Massenentwicklung (s. Taf. XII, Fig. 6) der Rama- 
lina-Artcn namentlieh im Vercin mit Parmelia furfuracea und 
Eiernia prunastri 1‘aBl besonders deutlich die holie Luftfeuch- 
tigkeit infolge der Meeresnahe erkennen.

Usnea hirta (L.) FR. —  Jershoft: schr zahlreich besonders an den 
Kiefern auf der Hohen Hiift und naeh Riitzenbagen zu. Krolower 
Strand: zahlreich an Birken am Wege naeh Salesker Brink. Sales
ker Brink: an alten Birken. Stolpmiinde: an absterbender Salix 
uurita in den bewaehsenen Diinen.

Rlastenia ferrnpinea (HIIDS.) MASS. —  Jershoft: zahlreich auf Pappel- 
rinde am Wege naeh Riitzenhagen; an einem Findling am Wege 
vor Natzmershagen und am Vietzker See bei Neuenhagen. Sales
ker Brink: auf der Rinde der Wipfelaste ciner verschiittelen 
Zitterpappel auf der groBen Wanderdiine.
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Caloplaca cerinella (I\YL.) FLAG. —- Jershoft: an 4lnus glutinosa, 
Sambucus ni gra uncl Salix daphnoides bcim Badestrande; auf 
Sambucus nigra auf der Hohen Hoft.

—  decipiens (ARN.) JATTA. —  Jershoft: zaldreieh au der Ziegel- 
mauer des Rettungsbootshauscs; auf Mbrtel am Grundc der 
Kirclie in Riitzenhagen. Sclilawe: auf Zcment einer Fabrikrnauer 
am N-Ausgange der Stadt.

Xanthoria parietina (L.) TH. FR. —  Jershoft: ungemein zahlrcicb auf 
Ziegeldaehern, besonders aber an Sali:x daphnoides. Escben, Pap- 
peln, Johannisbeerstrauchern usw. nahe dem Badestrande; ebenso 
asi Pappeln vor dem Waldrande vor Riitzenhagen, bei den Torf- 
wiesen, alten Weiden vor Natzmershagen uud bei Neuenbagen, 
sowie auf Findlingen am Vietzker See. Krolower Strand: an 
Birken in den bewaebsenen alten Wandcrdiinen. Seblawe: an 
alten Weiden am Wese nach Koccejcndorf; desgl. an der Motz 
in Peest B, sowie auf einem Findling bei den Viehweiden; an 
altem Aliorn bcim Kirehhof in Marsów. Riigenwalderrniindc: an 
Birken und Kiefern nahe dem Badestrande.

Nichts verrat dem Binnenlander bei seiner Falirl mit dem 
Autobus von der Bahnstation aus die Aunaherung an die Mceres- 
kiiste mehr ais der immer diehter werdende Bewuchs auf der 
Rinde der SlraBenhaume, unter dem X. parietina tieben zahl- 
reichen grauen Parmelien und Physcien dureh ihr schbnes weeh- 
selvollcs Gelb den Ton angibt.

—  lobulata (FLK.) BOUL. DE LESD. —  Jershoft: auf der Rinde von 
Sambucus nigra auf der Kiiste bei Wunders Garten.
poły car pa (HOFFM.) FLAG. —  Jershoft: am Grundc eines Kop- 
pelpfahles vor dem Waldrande vor Riitzenbagen; auf einem Holz- 
zaun in Natzmershagen. Vietzker Strand: an alten Weiden. Kro- 
lowcr Strand: an Salix repens am Wege naeh Yietzker Strand 
(besiedelt bier fast aussehlioBlieh die alten Blattnarben in win- 
zigsten Lagern). Schlawe: spiirlich auf der Rinde von Salix alba 
am Wege nacb Koeeejendorf; auf einem Findling bei den Yieh- 
weiden und an Primus spinosa in der „Fasanenschlucht" des 
Rittergutes Peest B.

_  candelaria (L.) ARN. [=-, X. lychnea (ACH.) TII. FR.]. —  Jers
hoft: an einem Findling vor dem Waldrande vor Riitzenhagen 
und an diinnen am Boden liegenden Astehen; zaldreieh an alten 
Weiden, auch auf einem Findling am Victzker See bei Nc.uen- 
liagen. Seblawe: an alten Linden am N-Ausgange der Stadt; an 
alten Pappeln in Peest A am Wege nacb Stemnitz.

Buellia punctata (HOFFM.) MASS. [ =  myriocarpa (DC.) DNOTRS.]. 
Jershoft: in zahlreielien schwarzen Flecken an Zaunplanken der

. 10Feddc, Repertorium, Beiheft CVI
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Postagentur; clesgl. an einem kleinen Keller an der Kiiste; auf 
Kiefernrinde ostl. der Glawnitz; auf cinem Findling vor dem 
Waldrande vor Riitzenhagen; auf Rindc und Holz alter Weiden bei 
Neuenhagen und am Dorfwcge. Salesker Brink: an Alnus gluti- 
nosa siidlieh des Ortes. Sehlawe: an alten Weiden und Acer 
platanoides am Wege nach Koceejendorf; zahlreich an alten 
Kiefern im Parkę des Rittergutes Peest B.
aethalea (ACIl.) TH. FR. —  Jershoft: auf einem Findling in 
einom Wcggraben vor Natzmershagen.

-— epijtolia (ACH.) MONG. —  Jershoft: sparlich an der Ziegelinauer 
des Rettungshootshauses (N-Seite).

—  pharcidia (ACH.) MALME [ =  B. alboatra (HOFFM.) RRANTU 
& ROSTR. var. athroa (ACH.) TH. FR.]. —  Jershoft: zahlreich 
auf der Rinde von Evonymus europaea und Pflaumengestraucli 
in Wunders Garten; auf ciner gestiirzten Zitterpappel; an Sam- 
bucus nigra, Alnus glutinosa, Salix alba, Prunus spinosa bei der 
Strandtreppc und am Hangę der Kiiste beim Badestrande; an 
Salix daphnoides an der Glawnitzmiindung; auf Pappelrinde am 
Wege nacli Riitzenhagen (z. T. det. G. O. MALME f ).

—  alboatra (I10FFM.) BR. & ROSTR. —  Jershoft: sparlich zwischen 
Pkyscia aipolia auf Weidenrinde siidlieh der Torfwiesen.

Rhinodina sophodes (ACH.) MASS. —  Jershoft: auf einem Astclien 
einer gestiirzten Birke im Yitter Diinenwaldc. Salesker Brink: auf 
Wipfeliisten einer versehiitteten Zitterpappel auf der groGen 
Wanderdiine.

—  pyrina (ACH.) ARN. —  Jershoft: auf der Rindc von Salix daph
noides an der Steilkiiste; auf ahgestorhenen und lcbenden Asten 
von Sambucus nigra an der Hohen H ofl; zahlreich auf der Rinde 
alter Kopfweiden hei Neuenhagen. Sehlawe: an alter Weide am 
Wege nach Koceejendorf.

—  demissa (FLK.) ARN. —  zahlreich an der Ziegelinauer des Ret- 
tungshootsliauses (N-Seite).

Physcia aipolia (EHRH.) NYL. —  Jershoft: zahlreich an einer RoB- 
kastanie am Dorfwcge: an Zitterpappeln und Birken am Wald- 
rande vor Riitzenhagen und bei den Torfwiesen, aueh an Salix 
alba; zahlreich an alten Weiden hei Neuenhagen am Victzker See. 
Sehlawe: an ciner Eselie am Parkrande von Peest A ; zahlreich 
an alten Weiden beim Rittergut Peest B; an altem Ahorn am 
Kirchhof von Marsów: an alten Weiden am Wege nach Kocce- 
jendorf.

In prael>lvoUer iippiger Entwrieklung und meist in der var. 
acrita (ACH.) HUE bcobachtet!
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stellaris (L.) N^L. —  Jershoft: an einer RoBkastanie am Dorf
wege; zahlreich an Esehen vor der Strandtreppe; an Zitter- 
pappeln am Waldrande vor Rutzenhagen; auf gestiirzler Birkc im 
Vitter Diinenwalde; an oinem Holzzaun und Findlingsblocken 
am Dorfwege in Natzmersliagen; an alten Weiden am Dorfwege 
in Neuenhagen am Victzkcr Sce. Salesker Brink: an Wipfclasten 
einer \erschiittrten Zitterpappel auf der groBen Wamlerdiine.
caesia (HOFFM.) NYL. —  Jershoft: zahlreich auf Ziegeldiichern; 
desgl. auf einem Findling, auch an alter Pappel, am Waldrande 
vor Rutzenhagen; spiirlich auf Findlingen am S-Rande der Torf- 
wiesen; auf niedrigem Granitstein beim Rabenberge und weiter- 
liiu am Wege vor Natzmersliagen; zahlreich an Findlingen am 
Dorfwege in Natzmersliagen; an einer Steinmauer vor der Kirehe 
in Rutzenhagen; zahlreich auf Findlingen am Vietzker See bei 
Neuenhagen.

Die nahe verwandte, durch ihre lippenfdrmigen Sorale ab- 
weichende Ph. caesiella (B. DE LESD.) SUZA ist hier noch nicht 
fcstgestellt worden. Allerdings erstrcckt sieli dereń Hauptver- 
breitungsgebiet in Mitteleuropa nach unserer vorIaufigen Kennt- 
nis (S c h a d e 1938) anscheinend siidlich von 51° N, besonders 
durch Saehsen, Bohmen und Ungarn. Da aber bereits zwei Fund- 
slellen aus der Provinz Brandenburg (Bellinchen a. d. Oder und 
Leissow) vorliegcn, ist es sehr wohl moglieh, daB sie auch noch 
in den Raudgebieten sikllich der Ostsee zu linden sein wird. Dies 
ist um so mehr zu erwarten, ais sie nordlieh der Ostsee (in Finn- 
land, Schw'cden und besonders in Norwegcn) doch wcit mehr 
Standorte besitzt, ais mir sz. hekannt gcworden waren. Diese sind 
von E. D a h l  (1938, S. 135) zusammengestellt worden, der auBer- 
dem darauf aufmerksam maehl, daB fiir die Art der Name 
Ph. Wuinioi RAS. (1921, S. 166; unter diesem Namen ausge- 
geben in M a g n u s s o n ,  Lich. sel. scand. exs. n. 313!) gelten 
miisse, weil S u z a seine Ph. caesiella erst 1929 veroffcntlicht 
Italie. DaB dadurch B. de  L e s d a i u ,  der bereits 1906 die Bc- 
sonderlieit dieser Pfianze erkannt hat, auch wenn er sic ais var. 
pi ner anderen Art aufstellte, vollig mit Stillschweigen ubergangen 
werdeu soli, ist eine Ungereehtigkeit der angenommenen Nomen- 
klaturregeln, wogegen sieli in anderen Fallen auch W a i n i o 
selbst energisch gewandt hat.
ascendens BITTER. —  Jershoft: zahlreich an Acer pseudnplata- 
nus und RoBkastanien am Dorfwege; an Esehen vor der Strand
treppe und auf der Kiistc; vereinzelt zwischen Ph. tenella an 
alter Kiefer ostlich der Glawnilz; an Zitterpappelu am Wald
rande vor Riitzenhagen. Schlawe: an alten Weiden ani Wege 
nach Koecejciidorf und alten Birken am Waldrande; an alter
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Kopfweide beim Rittcrgut Peest B, sowie auf der Rinde eines 
Pfahles.

— tenella B1TTER. -— Jershbft: an alter Esche vor der Strand- 
treppe; au Kiefern ostlicli der Glawnitz; sehr zalilreieb und scliiin 
friichtend an Acer pseudoplutanus ain Dorfweg und an Esehen 
an der Riitzenhagener LandstraBe; an Zitterpappeln vor dera 
Waldraude nach Riitzenhagen zu. Scldawe: an alten Weiden in 
Peest B: au Salix alba am Wegc nach und an alter Birke Lei 
Koecejendorf.

Die an anderer Stelle ( S c h a d e  1938, S. 96) betonte Tat- 
saelie, daB die haumbcwohnendcn Physcia-Arten die Borke der 
INadelhbIzcr fas! ganz liieiden, bestiitigt sieli aucb hier wicder. 
Zu den dort angefiihrtcn zwei Staudorten auf Kiefer (Pli. ascen- 
dens und caesia) korrimt hier nur nocli cin dritter, der damals 
iibersclien woiilen war: Ph. tenella, mit sparlielicr uscendens 
untermischl, an wenigcn Kiefernstaminen ostlicli der Glawnitz 
bei Jerslioft.

—  dubia (HOFFM.) LETTAU, emeiul. LYNGE. —- Jerslioft: zahl- 
reicli auf niedrigen Findlingcn am Wegc vor Natztnersliagen, 
ebenso am Yielzker See bci Ncucnhagcn. Schlawe: auf Zcment 
einer Fabrikrnauer.

— orbicularis (NECK.) I)U RIETZ. —  Jershbft: zalilreieb an alten 
Weidcnstamincn (Sulix alba) am Dorfwege nahe der Kiiste; an 
Sambucus nigra an der Sirandtrcppe; an Salix albu siiillieh der 
Windmiihle.

Die drei angefiihrten Bclege besitzen ein lireitlappiges, 
braungraues soredibses Lager, das sich aber beim Befeuchten init 
Wasser gar nicht oder nur ganz schwach griiidich farbt. Die 
,,norinale“ , also feucht griine Pflanze, die anderwarts so hiiufig ist, 
z. B. in Sachsen (vgl. S c h a d e  1938, S. 87— 88), fehll unler den 
gesainmelteu, allerdings nielit zu zahlreiehen Proben. Ob dies 
nur Zufall ist, mbclite durch aufmerksames Beobachten au den 
Standortcn festgestellt werden, ilenn von anderer Stelle der 
oslpommcrselien Kiiste (Koslin: an Pappeln in den Diinen 
von Sorenbobm, 1935 W. F I S B n c r )  besitze ich einen Beleg, 
der sich mit Wasser schon griin farbt, soust aber in der Lagcr- 
form und der Beschaffcnhcit der isidienahnlichen Sorale mehr 
zu Ph. sciastra ucigt. Gauz vercinzelt ist das Lager stellenweise 
schwach gelblich.

—  sciastra (ACH.) DU RIETZ. —  Jershbft: zahlreich c. apoih. an 
alten Weiden vor Ncucnhagen. Schlawe: c. apoth. an Weiden 
am Wegc nach Koecejendorf; an Crutuegus im Parkę vonPeestA ; 
e. apoth, an alten Kopfweideii an der Motz in Peest B.
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Alle angefuhrtcn Fundo stellen nicht die „typisclm^ Ph. 
sciastra dar, sondern naliern sieli durcli die b r e i t e n  Lager- 
lappen und l i e l l e  b r a u n g r a u c  Farbę mehr der Ph. orbicu- 
laris, zeigen aber beim Benetzeu mit Wasscr keine Spur von 
Griin (ob auch am Standort bei langerer Regenfeuclitigkeit, ist 
noch zu untcrsuchen), und ihre Sorale sind aus isidicnahiilichen 
Sprossungen zusammengeselzt, dic unler Druek in rundliclie, 
brauulierindetc Sorodicn zerfallen. Diese Formen verbinden die 
eigentliclie Ph. orbicularis mit der exlremen sebinalgelappten 
und dunklerfarbigen Ph. sciastra, die daher kauin ais cigene 
Arten zu trenncii sind. Bei allen diesen Belegen sind Lager und 
Mark an zahlreichcn Stellen ±  deutlich gelb gefiirbt, besonders 
aueli die Soralriinder, wodurcli sic der f. Hiwana (IIARM.) 
ER1CHS. eutsprochen. Diese reagicren mit K +  violettrotlicli. 
Besonders bcmerkeuswert ist, daB sieli in den gelbgefarbten 
Flccken ller Gonidienscbiclit a u c h  d i e  G o n i d i e n  s e l b s t  
p r i i e h t i g  r o t  farben, wahrend sieli sonst ilir Griin durcli K 
nur in Gelb vcrwandelt, ein Zeicben dafiir, daB die G e l b f a r -  
b u n g n a e li t r ii g l i c li v o n a u B e n b e r  erfolgt sein muB, 
also ein p a t h o l o g i s c h e r  Z u s t a n d  ist. Ob dafiir das 
Parietin der Xanthoria parietina verantwortlicli ist, die wolil 
meist dazwiselien waehst, iiiiisseii Beobaclitiingen am Standort 
und andere Untersuchungeri noch kliircn. Vgl. zu der Gelb- 
fiirbung L y n g e  1935, S. 131. und zu dem ganzen Fragenkomplex 
S c l i a d e  1938, S. 86— 90!

—  pulrerulenta (SCHREB.) SANDST. —  Jcrslioft: sehr zalilreicb, 
so an Eschen vor der Strandtroppe und auf der Kiiste, an RoB- 
kastanien ani Dorfwege, an Ziiterpappcln am Waldrande vor 
Riitzenliagen, bei den Torfwiesen und an alten Weidcn vor Natz- 
mersliagen, an Zilterpappeln bei Aalkathen und alten Weiden bei 
Neuenliagen amVielzker Sce. Scblawe: an Weiden und Acer plata- 
noiiles am Wego nacli Koccejendorf; an Eschen im Parkę von 
Peest A und Pappelu am Wege iiaeli Stemnitz.
priseu (LAM.) ZAHLBR. [—  Ph. pityrca (ACH.) NYL.]. —  Jers- 
lidft: vereinzelt auf einem Ziegeldache: zahlreicli an einer RoB- 
kastanie und ebenso an einer M a u e r  am Dorfwege: in dichter 
Bcsiedlung an alten Weiden vor Natzmershagen, ebenso bei 
Neuenliagen am Vietzker See. Scblawe: an alten Weiden am 
Wege nacli Koccejendorf; an altcr Pappel in Peest A am Wege 
nacli Stemnitz; an alter Kopfweiile beim Rittergut Peest B, 
c. apoth.!

Anaptychia eiliaris (L.) KOERB. —  Jcrslioft: an einer RoBkaslanic 
am Dorfwege: zahlreicli an Zitterpappeln am Waldrande vor 
Riitzenhageii und bei den Torfwiesen; dcsgl. an Weiden bei
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Neuenhagen am Vietzker See (sehr iippig uml fast ausschlieBlich 
auf der N-Seite der Stamme); an alten Pappeln im Kiefernwalde 
bei Aalkathen. Selilawe: an Weiden naeh Koecejendorf zu; an 
alten Eschen im Parkę des Rittergutes Peest B und in Pecst A; 
an altem Ahorn beim Kirchhof in Marsów.

Eine im Binnenlande vielerorts fast verscliwundene Art, der 
offenbar die liohe Luftfeuehtigkeit in der Niihe der Meereskiiste 
besonders zusagt!

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Der Verfasser bat im Kreis Scblawe und ganz besonders in der 
Umgebung des Ostseebades Jershdft eine Anzalil Kryptogamen ge- 
saminclt bzw. fcstgestellt, und zwar: 66 L a u b m o o s e ,  33 L e b e r -  
m o o s e ,  6 T o r f m o o s e ,  88 A l g e n  (davon die Mehrzahl Kiesel- 
algen), 88 P i l  z e  und 160 FI e c h  l e n .  Fiir sie werden die einzel- 
nen Standorte genauer angegeben, und hier und da Beincrkuugeii 
oingefloeliten iiber ihren Anteil am Festlegcn des Flugsamles, ilire 
Vergescllseliaftung, gcographische Verbreituug oder iiber systema- 
matisclie Fragen. 6 Bilder auf 3 Tafeln veransehaulichen einige 
charaktervolle Einzelbestande. Der Pilz Microglossum arenuriuin 
ROSTR. ist l i cu  f i i r  D e u t s e h l a n d !
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E r k i  a r u n  g e n  z u T a f .  X — XII.
Fig. 1. Tortula ruralis (L.) EHRH.: hesicdclt in groBen Polstern die 

S-Seite des Strohdaehes der Postagentur in Jershoft.
Fig. 2. Hypnum cupressi formę L.: besiedelt in ausgedehnter reiner 

Decke, stellenweisc liickenlos, die N-Scite des Strohdaehes der 
Postagentur in Jershoft.

Fig. 3. Polytrichum- commune L.: in groBen, tiofen Rasen in altem 
feuchtschattigen, schwach und wechselnd durchleuchtctcm 
Moorwahle hei Salesker Brink.

Fig. 4. Cladonia rangi ferina (L.) WEB., sylimtica (L.) HOFFM., mit i a 
SANDST., impexa HARM., gracilis (L.) WILLD. u. a.: hesiedeln 
dieht den freiliegenden Sandboden zwischen Iiehtstehenden 
Kiefern hei Jershoft, mit eingesprengten Laubmoosen, bes. 
Cerat odon purpureus (L.) BR ID., Dicranum scoparium (L.) 
HEDW., Hylocomium Schreberi (WILLD.).

Fig. 5. Prrtusaria Henrici (HARM.) ERICHS. var. granosa ERICHS.: 
in groBen, weiBen Lagern ani FuBe einer alten Esche hinter 
W u n d e r s  Garten in Jershoft auf den hewachsenen Diinen 
am Badcstraude.

Fig. 6. Euernia prunastri (L.) ACH., Ramalina popuUna (EHRH.) 
WAlN. und R. fraxinea (L.) ACH.: iippiger Bcwuchs am FuBe 
einer Schwarzpappel vor dcm Waldrandc am Wege naeh 
Riitzcnhagon.



H e i n r i c h  S a n d s t e d e  
zum 80. Geburtstag.

Von F r i t z  M a t  l i c  k,  Botanisches Museuni Berlin-Dahlem.

Am 20. Marz 1939 koiinte H e i n r i c h  S a n d s t e d e ,  Bad 
Zwischenahn (Oldenburg), der Altmeister unter den deutschen 
Flechlenforschern, seinen 80. Geburtstag feiern, zu dem ihm von 
nah und fern, aus den Kreisen der Heimatpflege und Wissenschaft, 
die herzlichsten Gliickwiinsche und zahlreiehe Ehrungen zuteil wnr- 
den. Da bereits im 7. Bandę der vorliegenden „Beitrage“  (1930) 
snlalilich der Verleihung der Ehrendnktorwiirde dureh die Univer- 
sitat Munster die Vcrdienste des .Jubilars dureh meinen verstorbenen 
Kollegen K. S c h u l z - K o r t h  eingehend gewiirdigt wurden, kann 
ich an diese Darstellung des bis daliin von S a n d s t e d e  Geleisteten 
und Erreichten ankuiipfcn und hicr den weiteren Ausbau seines 
wissenschaftlichen Lebcnswerkcs wahreiul des nuu vergangenen Jahr 
zehntes schildern.

Nachdem S a n d s t e d e  dureh seine cin halbes Jahrhundert 
umfassenden Erfahrungen und Studien iiber die Fleehtengattung 
Cladnnia, dureh seine zahlreichen Schriften iiber die Cladonien Nord- 
w«stdeutschlands und dureh die Herausgabe seiner reiehhaltigen 
Sammlung „Cladoniae exsiceatae“  zum besten Kenner dieser sehwie- 
rigen, arteu- und formenreiehen Fleehtengattung gcworden war, lag 
es nahe, dal) Z a h l b r u c k n e r  ibn ais Mitarbeiter fiir die viel- 
hiindige neue Auflage der R a b ę  n h o r s t  schen Kryptcgamenflora 
von Deutsehland, Osterrcich und der Schweiz gewann. 1931 erschien 
(ais Band IX, IV. Abt., 2. Halfte) diese 531 Seiten umfasscnde Be- 
arbeitung. in der alle mitteleuropaisehen Cladonienarten behandell 
und auf 34 sehonen Lichtdrucktafeln abgebildet werden.

Die weitere Arbeit S a n d s t e d e s  galt nun der Erweiterung 
dieser Darstellungen fiir die ganze Erde. Hierzu bot ihm scin reich- 
haltiges Herbar auBereuropaisclier Cladonien eine gute Grundlage, 
zu dem ihm voti Fleehtensammlern aus allen Teilen der Erde, die bei
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ihm Rat uiul Bestimmuug ilirer Saininlungen gesucht hatten, wertvolles 
Materiał geliefert worden war. Zunaehst wurde eine kartenmaBige 
Darstellung der Verbreitung der einzelnen Artengruppen und Arten 
der Cladonien in Angriff genommen, die in der Sammlung „Die 
Pflanzenareale'1 in 3 Heften erschieii: C l u d o n i a c e a e  I (III, 6, 
51— 60, 193), II (IV, 7, 61— 70. 193), III (IV, 8, 71— 80, 1939).

Nachdem Y. A s a h i n a festgestellt batte, daB das Parapheny- 
lendiamin dem Liehenologen eine sehr wertvolle Ililfe seiu kann, da 
der deutliche Ausfall der Reaktionen auf Flechtensauren das Be- 
stimmen der Arten oft sehr erleichtert, wurde diese „Diaminprobe11 
von S a n d s t e d e  sofort fiir alle Cladonienarten durchgefuhrt. Die 
Ergebnisse wurden zusannnen mit Erganzungen zu der W a i n i o selieii 
Cladonia-Monographie verbffenllieht in dem Bucłie „Erganzungen 
zn Wainios Monograpbia Cladoniarum universalis unter besonderer 
Berucksichtigung des Verhaltens der Cladonien zu Asahinas Diamin- 
probe“  (103 Seiteu und 16 Tafeln. —  Fedde Rep., Beili. 103, Berlin- 
Dablem 1938). Da dieses Buch auBerdem alles seit W a i n i o 
ersehienene Scbrifttnin Uber die Cladonien auffiihrt und die meisten 
auBereuropaisehen Cladonien in schbncn Abbildungen darstellt, ist 
es dem Liehenologen eine unentbelirliche Vervollstandigung der 
W a i n i o scben Monographie.

Obwohl selinierzhafto Krankheit es seit Jahren unserem Jubilar 
uiunóglich machl, auf Exkursionen scine Heimat zu durclistreifen 
und die Veranderungen ilirer Flceblenflora und -vegetation weiter zu 
yerfolgcu, liat sie ilui doch nicbt von seiner wisseiischaftlichen Tatig- 
keit alilialten koiinen, sondern im Gegenteil bat er in seiner Arbeit 
Ablenkung gesuelit, und nacli wic vor bat er ratsuchenden Cladonien- 
freunden unennudlich mit seiner reichen Erfabrung Anregung und 
Hilfe gewahrt. .Tiiiigere Kriifte bal er die Scbdubeitcn und Besonder- 
beiten der oldenburgischen Ileide kennen gelehrt und die Waml- 
lungen gezeigt, die dieses licbenologisch so wcrtvolle und interessante 
Gebiet Deutschlands durcbgemacht bat und uocli jetzt durcbinacht. 
Auf Grund dieser Anreguugen und unter Auswertung der reichen 
Sehatze seines jetzt im Berliner Botauiscłien Museum befindlichen 
Herbars konnte 1938 die Arbeit „Die Fleclitcnbestiinde der Heiden 
und der Reitdachcr Nordwestdeutsclilands“  von F r. T o b 1 e r und 
Fr. M a t t i c k  crscbeinen (Bibliotheca Bolaniea Heft 117, VII und 
71 Seiteu, 2 Karten und 31 Abb. auf L4 Tafeln; Stuttgart 1938), und 
aucli die „Beitriige zur Flechtcnflora 01denburgs“  von J. L a n g e r -  
f e l d  Feilde, Beili. 101, 1938, S. I— 25) gehen auf die Anregung 
S a n d s t e d e s  zuriick.

Dieser Dberlilick zeigt zur Geniige, wie H e i n r i c h  S a n d 
s t e d e  sich unvermindert seine Schaffenskraft und Arbeitsfreude
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bewahrt hat, uncl alle, die ihn kennen, die im schriftlichen Verkehr 
seine Anregung und Hilfe erfuhren oder personlich sein liebenswertes 
Wesen kennen lernen durften, wiinschen ihm zu seinem 80. Geburts- 
tage von Herzen, daB auch das kommcnde Jahrzehnt ihm recht viel 
Gliick im hauslichen Kreis, Anregung im Verkehr mit seinen Fach- 
genossen und Freude in der Beschaftigung mit seinen geliebten 
Cladonien geben mogę!
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Uebersichtskarte iiber die Vegetatiofi$formationen von Argentinien.
E n tw o rfe n  von Hans Seckt.
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Fedde, Rep. Beih. CXI. tab. II.

2. Cortadera-Graser am Rande einer „Cafiada.

3. Barranca bei der Stadł Coraoba.



Fedde, Rep. Beih. CXI. tab. III.

5. Barranca der FIuBufer.

».r



Fedde, Rep. Beih. CXI. tab. IV.

6. Uferwald.

7. Vegełation am Rande der Salinas Grandes.



Fedde, Rep. Beih. CX1. tab. V,

8. Monte serrano in der Sierra Chica.

9. Monte serrano in der Sierra Grandę.



Fedde, Rep. Beih. CX1. tab. VI.

10. Tabaquillo-Wald in der Sierra Grandę.

11. A lpenw eiden („P rados alpinos*) in der Sierra Grandę.



Fedde, Rep. Beih. CXI. tab. VII

ta 1 - , Ł>

12. Palmen aus der Ensenada de Pocho (Trithrinax campestriś).

13. „Cardones* (Cereus Forbesii) aus der Ensenada de Podio.



Fedde, Rep. Beih. CXI. łab. VIII.

b̂b. i Vorkommen des P h a la rid etu m  a ru n d in a cea e  in Mitteleuropa 
• =  reich entwickelte Bestande 
° =  schwadi ausgebildete Bestande

Abb. 2. Das Phalaridetum in Sdileswig-Holstein. Von den 
mit ? bezeidineten Stellen fehlen Aufnahmen.
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Abb. 3. Flufitallandsdiaft im Warthetal bei Sonnenburg mil Phalaridetum.
Fot. Dr. K. Hueck.

Abb. 4.
Charakteristisches Phalaridetum aus dem Warthetal bei 
Sonnenburg. Fot. Dr K. Huerk.



Fedde, Rep. Beih. CX1. tab.

Abb. 1. Tortula ruralis besiedelt die S - Seite des Strohdaches der Post-
agentur in Jershóft.

Abb. 2. Hypnum cupressiforme besiedelt in ausgedehnter, reiner Detke, 
stellenweise liickenlos, die N-Seite des Strohdaches der Postagentur in

]ershóft.



Fedde, Rep. Beih. CXI. tab. XI.

Abb 3. P olf/trirh u m  c o m m u n e  in SroBen tiefen Kaseni .n aiiem reumisman.- 
gen, sowach und wechselnd durchleuchtetem Moorwalde be. Salesker Bnnk.

Abb. 4. C ladonia  ra n g iferin a , Cl. sy lr a fic a . Cl. m itis , Cl. im p e s a , CL gra ciU s  
u. a. besiedeln dicht freiliegenden Sandboden zwischen lichlstehenden Kiefern 
bei Jershóft (mit eingesprengten Laubmoosen, bes. C era tod on  p u r p u r e u s ,  

D icra n u in  s co p a riu m , H y lo c o m iu m  Srhrpberi).



Abb 5. Pertusaria lienrict in groBen weiBen Lagern am FuBe 
einer alten Esche hinter Wunders Garten in ]ershóft 
auf den bewachsenen Dunen am Badestrande.



Abb. 6 Uppiger Flechtenbewuchs aus Euernia prunastri,
Ramalina populina und R. fraxinea am Fufie einer 
Schwarzpappel vor dem Waldrande am Wege nach 
Riitzenhagen.

Fedde, R
ep. Beih. C

XI. tab. XII.



J. Chr, Cl. Dahl: Studie von PrSstó. 1814. 5 8 x 7 2  cm. Nationalgalerle Oslo.
Danische Kulturlandschaft mit Eiche und Pflanzen des Wald- und Feldrandes.
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J. Chr. Cl. Dahl: Fredensborg. 1817. 7 7 x 6 2  cm. Nationalgalerie Oslo.
Danische Kulturlandschaft mit Rofikastanie. Gartenpflanzen und Unkrautern.

Fedde, Rep. Beih. CXI. tab. XIV.



J, Chr. Cl. Dahl: Vdringsfall und Maabótal, 1854. 71x110 cm. Rasmus Meyers Sammlung, Bergan.
Norwegische Hodigebirgslandsctiaft mit Renntieren; vorn recnts Sturmhut.

Fedde, Rep. Beih. CXL tab. XV.



Fedde, Rep. Beih. CX1. tab. XVI.

J. Chr. Cl. Oahl: Birke im Sturm. 1849. 115x90 cm. Bildergalerie Bergen. 
Gebirgsbirke im norwegischen Hodigebirge.






